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Vorwort. 

Die  orste  Anrognng  znr  vorliegenden  Unlorsuchung 
verdanko  ich  der  vorziiglichon  Dissertation  von  Heniiann 

G  rat':  ..Der  miles  gloriosus  im  englischen  Draina  bis  y.uv 
Zeit  des  Bilrgerkriegcs."  Der  Miles  gloriosus  isl  eiiie 
festetehcnde  lîolk*  des  alteren  engliscben  Dramas;  darin 
gleicht  ihm  die  lustige  Person,  nur  mit  tient  Uiiterschiede, 

dass  zu  ihrer  Rolle.  im  Gegensatz  zur  Einheiilichki-it  des 

Typus  des  prahlerisohen  Feiglings.  mehretv  T>|iiii.  li'il- 
wi.'isi'  von  reebt  losem  Gelilge,  gchuren.  Die  Rolle  ilrr 
liisiiL'i'ii  Person  ist  also  ein  viol  rerwickelteres  (ïebilde 
als  die  dos  Miles  gloriosus. 

Unter  dem  alteren  englischen  Draina  verstelte  ich  das 
Drama  bis  zum  -lahre  1642.  Dièses  -Jahr  hezoiclmet  etu 

wichtige  Grenzscheide  in  der  Gesehichte  des  englischen 

DnBMB,  Rrkïinntlich  wurden  am  2.  Septe&ber  1643  auf 

Betreiben  der  Puritaner  die  Tbeater  in  England  geschli  «un  : 
erst  mit  der  Thronbesteigung  Karls  IL  tJrTneteu  sicb  wioder 
ihre  Plbrten.  Die  Zeit  des  engliseben  Ren ai ssanced ramas 

lâsst  sich  also  am  passendsten  mit  dent  .lahre  1642  ab- 
scblîessen. 

Als  ich  an  die  Verarbeitung  des  meîner  l'nlersuchung 
zu  Grunde  liegenden  Materials  herantrat,  ergaben  sicb 

mir  aus  dem  Mangel  einer  scbarfumgrenzten  Delinition 

des  Begriffs  „lustige  Person"  mancbe  Sclnvierigkeiten. 
Ich  habe  micli  bemiiht,  dieser  Sehwierigkeiten  Herr  zu 

werden,  îndem  ich  in  der  Einleitung  eine  Art  Àsthetik 
der  lustigen  Person  aufzustellen  versuchte, 

Auch  in  meiner  (ibrigen  Arbeit  spïell  die  ÂsMmtik 

eine  griissere  Rolle.  als  sonst  in  h'tteraturgosehicbtlichen 
Abhandlungen  iiblicb  ist.  Dies  erklart  sicb  aus  der  Eigen- 
art  des  zu  behandelnden  Gegenstandes.  Ob  eine  bestimmte 

einzelne  Gestalt  im  englischen  Drama  sich  mit  einer  lustigen 



Person  deckt,  oder  einer  solchen  nahe  kommt,  und  in 
welchem  Masse  letzteres  geschieht,  das  lâsst  sich  nur  mit 
Hilfe  der  Àsthetik  bestinimen;  denn  die  Entscheidung  diescr 
Frage  h&ngt  von  der  Mengc  und  der  Beschaffenheit  der 
jener  Gestalt  anhaftenden  Komik  ab.  Auch  die  Zerlegung 
dieser  Komik  in  ihre  einzelnen  Bestandteile  flihrte  mit 

Notwendigkeit  zur  Àsthetik,  da  solche  Bestandteile  âsthe- 
tische  Kategorien  darstellen. 

Ich  bin  mir  wohl  bewusst,  dass  die  von  mir  auf- 
gestellte  Einteilung  der  einzelnen  komischen  Motive  in 
Wortspiel,  Satire,  Parodie,  u.  s.  w.  nicht  auf  einem  streng 
logischen  Einteilungsprinzip  beruht,  weil  hierbei  ganz 
verschiedene  Einteilungsgrlinde  durcheinander  geworfen 
werden:  beim  Wortspiel  z.  B.  giebt  die  formale  Seite  der 
Sprache,  boi  der  Satire  die  Tendenz,  also  der  Inhalt  der 
Rede  den  Ausschlag.  Bei  einer  streng  logischen  Einteilung 
wtirde  aber  dasselbe  komische  Motiv,  je  nach  dem  Ein- 
teilungsgrund,  mehrfach  wiederkehren;  die  Kreise  der  Ein- 

teilung wttrden  sich  immer  wieder  schneiden.  Das  Wort- 
spiel kann  z.  B.  auch  Satire  enthalten  ;  die  Satire  kann 

sich  auch  in  die  Form  des  Wortspiels  kleiden.  Ich  ziehe 
es  daher  vor,  mich  bei  der  Einteilung  von  rein  praktischen 
Gesichtspunkten  leiten  zu  lassen.  Mit  der  Aufstellung 
der  Satire  als  eines  besonderen  Bostandteils  der  Komik 
meine  ich  nur  solche  Satire,  die  auch  in  formaler  Hinsicht 
ein  selbstândiges  Elément  darstellt,  die  also  nicht  in  der 
Form  des  Wortspiels,  des  witzigen  4Vergleichs,  u.  s.  w., 
auftritt. 

Bei  der  Vorftihrung  der  einzelnen  Zlige,  aus  denen 
sich  die  Komik  der  lustigen  Person  im  alteren  englischen 
Drama  zusammensetzt,  kommt  es  naturlich  wenigcr  auf 
den  Standpunkt  der  heutigen  Àsthetik  an,  als  auf  die 

vielfach  von  den  unsrigen  abweichenden  asthetischen  An- 
schauungen  der  Zcit,  mit  der  wir  es  in  unserem  Falle  zu 
thun  haben.  Wir  tinden  in  jenem  Drama  manches,  was 
damais  offenbar  als  komisch  belacht  wurde,  heute  aber 
nls  albern,  oder  gar  uberhaupt  nicht  als  komisch  erscheint. 



Solde  komisclie  Zîige,  dit1  uns  gegeuwitrtig  diirrhaus  ver- 
fehlt  vorkommeD,  babea  we-nigstens  bîb  talturgesahichtlîchea 
Intéresse.     Fiir  die  Cieschiehte  des  Gescbtnaclces  und  der 

iisiiiriisfinMi  Anschaoungen  isi  es  von  grosser  Wii  luL'keit. 

i;ine  l'hersicbt  iiber  das,  was  zu  einer  bestimmien  Zetl 
in  fini'in  bestûmntan  Lande  ala  komîséb  sait,  zu  j:ewinnen. 

Das  in  deutsehcn  Bibliotbekea  beftadficlie  Material 

Bflbs  ii'li  so  vollstandig  als  miiglicb  auszunutzen  gesuchi. 
Ein  Atifentluilt  von  fiînï  Wochea  in  London  uni  WYili- 
naehien  1898/99  diente  niir  da/,u.  die  Lilckcn  dièses 
Materials  durch  die  ini  Britischcn  Muséum  belindlichen 

seltenen  Origïnaldrucke.  oder  (naeh  englischer  Unsitle)  in 

Behr  kkiner  Auflage  erschîenenen  Neudrucke  zu  erg&raen. 

Einige  aucli  sogar  im  Britischen  Muséum  l'ehlende  Dranien 
wurden  inir  ersl  durcit  (tas  BSnde  1898  veroffentlichle.  sehr 

willkomrnene  Bucb  von  Brandi,  QF.  80,  zuj,'antHich,  dessen 
Einleitung  icb  ausserdem  nianclien  wiehtigen  Fîngerzejg 
verdanke. 

Mit  den  Ahsclinitten  111  und  iV  nieincr  Arlieil.  die 

zusammen  mit  den  beiden  ersten  Abschnitten  ini  Mai  1899 
beendet  waren,  deckt  sich  déni  Thema  naeli  dir  cin  .lahr 

spftter  erschienene  CJntersuchung  von  Ousliman:  „The  Devil 

and  tbe  Vice  in  tbe  Eoglish  Dramatio  Littérature  beibre 

Shakespeare*.  Moine  Méthode  der  Behandlmag  ist  aber 

durchaua  verscbieden  von  der  Ousliman"»;  icb  bin  nueb  in 
etalgea  wîchtfgen  Punkten  eu  aadero  Ertrebnissen  ge- 
k'inirri'Mi  als  jener,  der  ausserdem  ln'im  Vice  genuk  dus 
Problom,  das  mir  das  wiebli^ste  und  interessanteste  an 

dteser  I  lestait  eu  sein  Bcneânt:  die  Entwickelung  ro« 

allegorisehen  Bfisewicht  znm  Spassntaeher,  kaiini  berttck- 

sîchtigt  bat.  Icb  glaube  daber,  dass  (1er  sich  mit  ('usliinnn's Buch  deckendc  Teit  meiner  Arbeit  durcb  ibn  nicht  iilur- 

Dfteaig  gemacht  worden  ist. 

Die  Wwhtigkeit  obigen  Problema  brachte  eine  var- 

schiedene  Bebandlimg  der  ersten  und  der  zweiten  Hall'te 
Ni-'iTui'  Intersucliiing  mit  sich.  Beim  Vice  kani  es  mir 
vor  allem  darauf  an.  an  jeder  einzolnen  Vice-Gestalt  das 
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Elément  der  Intrigue  und  das  der  Komik  sorgf&ltig  zu 
sondern,  und  so  festzustellen,  welche  Stufe  in  der  eben 

bezeichneten  Entwickelung  des  Vice  die  betreffende  Ge- 
stalt  darstellt.  Der  Schwerpunkt  der  Untersuchung  Hegt 
also  in  Abschnitt  IV  im  speziellen  Teil.  Bei  den  Narren 
und  Clowns  dagegen,  deren  Schilderung  die  zweite  Hâlfte 
der  Arbeit  bildet,  habe  ich  die  Bosprechung  der  Bestand- 
teile  der  gesamten  ftir  dièse  Gestalten  typischen  Komik 
in  den  Vordergrund  gestellt;  die  Entwickelung  ist  besonders 
bei  den  Narren  Nebensache. 

Die  Dramen  sind  innerhalb  des  einzelnen  Abschnitts 

bez.  Unterabschnitts  chronologisch  geordnet.  Im  eigent- 
licben  Drama,  dem  die  zweite  H&lfte  der  Arbeit  gewidmet 
ist,  treten  die  einzelnen  Dichterindividualitâten  uns,  im 
Gegensatz  zu  den  Vorstufen  dièses  Dramas,  schon  in  mebr 
oder  weniger  scharfen  Umrissen  vor  die  Augen.  Um  auch 
innerhalb  des  kleinen  Sttickes,  das  die  von  einem  einzelnen 
Dichter  geschaffenen  lustigen  Personen  im  Verhâltnis  zu 
seinem  gesamten  Schaffen  darstellen,  die  Individualitât 
soviel  als  mOglich  hervortreten  zu  lassen,  habe  ich  die 
chronologische  Reihenfolge  hâufig  durchbrochen,  indem  ich 
an  das  atteste  im  betreffenden  Abschnitt  oderJUnter- 
abschnitt  in  Betracht  kommende  Drama  eines  Dichters  auch 

dessen  tibrige  in  den  gleichen  Abschnitt  gehOrige  Stttcke 
anschloss. 

Das  Material  zu  meiner  Arbeit  habe  ich  folgenden 
Bibliotheken  entnommen:  den  Koniglichen  Bibliotheken 
zu  Dresden  und  Berlin,  den  Universitâtsbiblio- 
theken  zu  Halle,  Leipzig  und  Freiburg  i.  B.,  der 
Kaiserlichen  Universitats-  und  Landesbibliothek 
zu  Strassburg,  endlich  der  Bibliothek  des  Britischen 
Muséums.  Ich  erfttlle  eine  angenehme  Pilicht,  indem  ich 
den  Verwaltungen  aller  dieser  Bibliotheken  fttr  ihr  liebens- 
wttrdiges  Entgegcnkommen  meinen  aufrichtigen  Dank 
abstatte. 

Halle  a.  S.,  Fcbruar  1901. 
Eduard  Eckhardi 
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Calisto  and  Melibaea.    Um  1530  erschienen.    Dodsley4  I. 
Cambyses     Tragedy.    Vf.  Preston.    Nach  Hazlitt  u.  Rud. 

Fischer  um  1561  verfasst.     Dodslev4  IV. 

The  Captives;  or,  The  Lost  Recovered.    Vf.  Thomas  Hey- 
wood.   Lie.  3.  Sept.  1624.   Druck  1624.    Bullen  vol.  IV. 

The  Case  is  Alter'd.    Vf.  Ben  Jonson.    Fleay:  vor  11.  Jan. 
1699.    4«,  1609. 

A    Challenge    for   Beauty.     Tragi-comedy.     Vf.    Thomas 
Heywood.    Fleay:  wahrscheinlioh  1635  aufgefiihrt.  4°, 
1636.    Works  vol.  V. 

The    Changeling.    Tragedy.     Vff.  Middleton   &  William 

Rowley.     Fleay:    „prodiK'od  1621,    after   .June  7".     4", 
1653.     MiddMons  Works  éd.  Dycc  vol.  IV. 

The  Trial  of  Chivalrv.  S.R.  4.  Dez.  1004.    4°,  l($0.r>.    Bullen 
vol.  III. 
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Cymb. 
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Dar. 
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The  History  of  Sir  Clyomon   and   Sir  Clamydes.    Nach 

Fleay   von    Rich.  Bower   (?).     1578   oder   frùher.  ''io, 
1590.    Peele's  Works  éd.  Bullen  vol.  IL 

The  Cobbler's  Prophecy.    Interlude  or  dramatic  sketch, 
Vf.  Robert  Wilson.   Lie.  8.  Juni  1594.   4°,  1594.  Hrsg. 
von  Wilh.  Dibelius,  Shakespeare- Jb.  33. 

A  Fine  Companion.    Comedy.  Vf.  Marmion.    Fleay:  vor 

Mai  1633  aufgefiihrt.    4°,  1633. 
Cornus.   Masque.   Vf.  Milton.   Fleay:  aufgefiihrt  29.  Sept. 

1634.    40,  1637.    Works  vol.  IL 
The  Queen  and  Concubine.    Comedy.    Vf.  Rich.  Brome. 

Hazlitt:  vor  1635.    8°,  1659.     Works  vol.  il. 
Common  Conditions.   S.R.  1576.  Originaldruck  undatiert. 

Xeudruck  bei  Brandi. 

The  Conflict  of  Conscience.    Vf.  Nath.  Woodes.    Druck 

1581.    Dodsley*  VI. 
Wit    in    a    Constable.     Comedy.     Vf.  Glapthorne.     Ge- 

schrieben  1639.    4°,  1640.    Plays  vol.  I. 
Conversion  of  St.  Paul.  D.P1.  Ende  des  15.  Jahrhunderts. 

Coriolanus.    Tragedy.    Vf.  Shakespeare.    Dowden:  1608. 
Fol.,  1623. 

The  Chronicle  History  of  Thomas  Lord  Cromwell.  Fleay: 
Vf.  vielleicht  Drayton.    Lie.  11.  Aug.  1602.    Abdruck 
bei  Moltke. 

The  Book  of  John  a  Kent  and  John  a  Cumber.   Comedy. 
Vf.  Munday.    Fleay:  aufgefiihrt  2.  Dez.  1594.    Druck 
1595.    Ed.  by  Collier,  London  1851. 

Love's  Cure;  or,  The  Martial  Maid.   Comedy.   Vff.  Beau- 
mont  &  Fletcher.    Fleay:    „revised  by   Massinger"; 

geschriehen    zwischen   1606  u.  1608.    Fol.',  1647.    Dr. Works  vol.  IV. 

New  Custom.    Fleay:  c.  1563/64  enstanden.    Druck  1573. 

Dodsley*  III. 
Cymbeline.    Tragedy.   Vf.  Shakespeare.    Dowden:  1609. 

Fol.,  1623. 
Damon  and  Pithias.    Comedy.    Vf.  Edwards.    Fleay:  lie. 

Weihnaehten  1563/04.     1571,  4°.    Dodsley»  I. 
King   Darius.    Fleay:    entstanden    1562/63.    Druck  Okt. 

1565.    Neudruck  bei  Brandi. 

The  Sun's  Darling.    Moral  Masque.    Vff.  Dekker  &  Ford. 
Lie.  3.  Mârz  1624.  4°,  1656.  Dekker's  Dr.  Works  vol.  IV. 

The  Death  of  Robert  Earl  of  Huntington.    yff.  Munday 

&  Chettle.    Fleay:  aufgefiihrt  20.  Febr.  1598.    4°,  16Ô1. 
Dodsley*  VIII. 

/ 
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Dev.  Tfoe  Devil  is  an  Ass.     Comedy.    Vf.  Ben  Jonson.     Auf- 
gefuhrt 1610.     Fol.,  1641. 

Disob.         The  Disobedient  Child.   Vf.  Thom.  Ingelend.    Xac-h  Ward 
noch    aus    der    Zeit    Heinrichs  VIIT.,    also    vor    1547. 

Druck  um  15(50.     Dodsley4  Iï. 
Diss.        ,    More  Dissemblers  besides  Women.  Comedy.   Vf.  MiddJe- 

leton.     Fleay:    zwischen   Weilinachten    1621    n.    Mai 

1622.    8»,  1637.    Works  éd.  Dyce  vol.  III. 
Double       The  Double  Marriage.    Vflf.  Beaumont  &  Fletcher,  naeh 

Fleay    FI.  &  Massinger.    c.  1620.    Fol.,   1647.     Fl.'s  & 
B/s  Dr.  Works  vol.  III. 

Downf.       The  Downfall  of  Robert  Earl  of  Huntington.  Vf.  Munday. 

Fleay:  aufgefuhrt  15.  Febr.  1598. 4°,  16411.  Dodsley  *  VIII. 

Drum  Jack  Drum's  Entertainment;  or,  The  Comedy  of  Pasquil 
and  Katharine.    Hazlilt:    Vf.  Marston:    aufgefuhrt   c 

Mai  1600.    40,  1601.     Simpson  vol.  II. 
Duteh         The   Dutch    Courtezan.    Vf.  Marston.     Fleay:    1601.    4°, 

1605.    Works  éd.  Bullen  vol.  II. 

E  4  A         King  Edward  IV.  Part  I.     Vf.  Thomas  Heywood.     Haz- 

litt:  „published  1599,  Aug.  28u.    4°,  1600.    Dr.  Works 
vol.  T. 

Edm.  The   Witch    of  Edmonton.     Tragieomedy.    Vf.  William 

Rowloy  &  Dekker  &  Ford.     Fleay:    c.  Juli  1621.    4°, 

1638.    D.'s  Dr.  Works  vol.  IV. 
Eld.  The    Elder   Brother.     Comedy.    Vf.  Fletcher;    vor  Aug. 

1625  (FI.  t).    40,  1637.    Dr.  Works  vol    II. 
Elem.  Interlude  (oder  Nature)    of  tlie  Four  Eléments:  Brandi 

(S.  XLI):    etwa   um    1513    geschrieben.    Druck   1510. 

Dodsley4  I. 

Em  Fair  Em,  the  Miller's  Daughter  of  Manchester.     Comedy. 
Fleay:  Vf.  Kob.  Wilson;  aufgefuhrt  c.  1590.    4°  [o.  J.  u.] 
1631.     Simpson  vol.  IL 

End.  Endimion,  the  Man  in  the  Moon.    Vf.  Lyly.    Fleay:  auf- 
gefUhrt  1.  Febr.  1588.     4°,  1591.     Dr.  Works  vol.  I. 

Engl.  A  Woman   will    hâve    Her  Will  =  Englishmeu    for  My 

Money.    Vf.  Haughton.    Fleay:  lie.  5.  Nov.  If. 07.    4°, 
1616.    Dodsley4  X. 

Err.  The  Comedy  of  Errors.    Vf.  Shakespeare.    Dowden:  1591. 

j        Fol.,  1623. 
Ever.         |  Everyman.    Entstanden  um  1500.    Druck  vor  1531.    Dods- 

ley4 I. 
Exch.  The  Fair  Maid  of  the  Exchange.     Vf.  Thomas  Heywood. 

1        Fleay:    Vf.    Machin;    geschrieben    c.    1602.     4<>,    1607. 
H/s  Dr.  Works  vol.  II. 
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The  Fair  Maid  of  the  Inn.  Tragi-comedy.  Vff.  Beau- 
mont  &  Fletcher.  Fleay:  Vff.  FI.  &  Massinger.  Vor 

Aug.  1025  (FI.  f).  Fol.,  1047.  B.s  &  Fl/s  Dr.  Works 
vol.  IV. 

The  Tragical  History   of  Doctor  Faustus.    Vf.  Marlowe. 

Fleay:   aufgemhrt   1688.    4°   1604.    Hrsg.  von  Herm. 
Kreymann. 

Parasitaster:    or,  The  Fawn.    Vf.  Marston.    Fleay:  auf- 

gefiihrt  1004.    4<>,  1006.     Works  éd.  Halliwell  vol.  II. 
Of  the  Finding   of  Truth,  Carried   away   by    Ignorance 

and  Hypocrisy.     Vf.  H.  Medwall.    ten  Brink   II  476: 
um  Weihnachten  lf) J 4/15  aufgefiilirt. 

The    Great    Duke    of  Florence.     Gomical    History.     Vf. 

Massinger.    Fleay:  um  1025  geschrieben.    4°,  1680. 
A  Dialogue  of  Wit  and  Folly.    Vf.  John  Heywood.    Hrsg. 

von    F.  W.  Fairholt.     London    1847.    Percy    Society.  ' Vol.  XX. 

Gomedy   of   Old    Fortunatus.    Vf.   Dekkor.     Fleay:    lie. 

9.  Nov.  1599.    40,  1000.    Dr.  Works  vol.  I. 

Galathea.    Vf.  Lyly.     Fleay:   lie.  1.  Apr.  1585.    4°,  1692. 
Dr.  Works  vol.  I. 

The  TVo  Gentlemen  Qf  Verona.  Comedy.  Vf.  Shake- 
speare.   Dowden:  1592/93.    Fol;,  1023. 

George    a    Greene,    the  Pinner    of  Wakefleld.     Gomedy.^ 
Vf  Greene.     Fleay:  c.  1588/89.    4P,  1599. 

Alphonsus,  Emperor  of  Germany.  Tragedy.  Vf.  Chap- 
man.  Fleay:  Vf.  wahrscheinlich  Peele  (?);  date  c. 

1590  (?).    40,  1654.     Ch.'s  Corn.  &  Trag.  vol.  III. 
The  Spanish  Gipsy.  Vf.  Middleton  &  William  Rowley. 

Fleay:  bald  nach  1021.  4°,  1653.  M/s  Works  éd. 
Dyce  vol.  IV. 

A  Looking-Glass  for  London  and  England.  Tragi-comedy. 
Vf.  Lodge  &  Greene.    Fleay:  zwischen  Sept.  1587  u. 

Okt.  1590.    40,  1594.     (Ir.'s  Works  éd.  Dyce. 
The  Golden  Age:    or,  The  Lives  of  Jupiter  and  Saturn. 

Vf.    Thomas    Heywood.     Floay:    aufgefiihrt   5.    Marz 

1595.        40,  1011.    Dr.  Works  vol.  III. 

Grim,    Ihe  Collier    of  Oroydon;    or,   The  Devil    and  His 
Dame.     Hazlitt:    von    Henslowe    unter    dem    0.  Mârz 

1000  erwahnt,     12°,  1002.     Dodsley**  XI. 
Patient    Grisel.     Coniedy.    Vff.    Haughton    &   Chettle    & 

Dekker.    Fleay:   lie.    10.  Okt.   1599.    4°,    1003.    Hrsg. 
von  Collier.     Shakespeare  Soc.  London  1841. 
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Gammor    Gurtons   Needle.    Vf.    John    Still.     Halliwell: 
im    ersten    Entwurf  schon    1502    vurhanden.     Druck 

1575.    Dodsley*  III. 
King  Henry  IV.     Part  I.  II.    Historical  play.     Vf.  Shako 

speare.    Dowden:  1507  08.    I,  4<\  1508:  II,  4»,  1600. 
Ohronicle  History    of  King  Henry  V.     Vf.  Shakespeare. 

Dowden:  1590.    4°,  1000. 
King   Henry  VI.     Part   I.    Vf.    Shakespeare.     Dowden  : 

1500/01.    Fol.,  1623. 
King  Henry  VI.     Part  II.    Vf.   Shakespeare.     Dowden: 

1591/02.    Fol,  1623. 

King  Henry  VIII.    Vf.  Shakespeare.    Dowden:   161*2/13. 
Fol ,  1623. 

The  Harrowing  of  Hell.    En  tst  and  en  u  m  1250.    Abdruek 
bei  Pollard. 

The   Heir.     Comedy.    Vf.    May.     Aufgefïihrt    1020.     4°, 
1633.    Dodsley»  VIII. 

No  Wit,  No  Help  like  a  Woman's.     Comedy.    Vf.  Midclle- 
ton.    Fleay:    zuerst    aufgefïihrt    1613    ocler    1614.    8<>, 
1657.     Works  éd.  Dyce  vol.  V. 

Godly  Queen  Hester.    Druck    1661.    Hrsg.  in   „Illusl ra- 

tions  of  Early  English  Popular  Literature".    2  voll. 
London  1863.  64.    Vol.  I. 

Hickseorner.    Brandi  (S.  XXVIII):    bald    nach  1513  go- 
geschrioben.    Druck  um  1525.    DoiLsley4  I. 

Histriomastix  ;  or,  The  Player  Whipp'd.  Fleay  :  Vf.  Marston  ; 
1599.    4°,  1610.    Simpson  vol.  II. 

The    Tragical   History   of  Hamlet,    Prince    of  Denmark. 

Vf.  Shakespeare.    Dowden:  1602.    4°,  1603. 
Hoflfman;   or,    A  Revenge    for   a  Father.     Tragedy.    Vf. 

Chettle.     P'leay:    Vfif.    Oh.    &    Thom.    Heywood;    um 
Jan.  Febr.  1003.   Hrsg.  von  Richard  Ackermann.   Bam- 
berg  1804. 

Horestes.    Tragedy.    Vf.  John  Pikeryng.    Brandi  (S.  XC1): 
zwischen  1504  u.  1567  enstanden.    Druck  1567.    Neu- 
druck  bei  Brandi. 

How  a  Man  may  choose  a  Good  Wife  from  a  Bad.     Haz- 
litt:  Vf.  Joshua  Cooke.     Fleay:   Vf.  Thom.  Heywood; 

1601.    4°,  1602.    Dodsley*  IX. 
If  you  know  not  me,  you  know  Nobody  :  or,  The  Troubles 

of   Queen    Elizabeth.    Vf.  Thomas  Heywood      Fleay: 

1    aufgefuhrt   c.    1604.    I,   4°,   1605.     II,  4»,  1006.    Dr. 
Works  vol.  I. 

Impatient  Poverty.    Druck  1560. 
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Jn  '  Every  Man   in    His  Humour.    Vf.  Ben  Jonson.    Fleay: 
enste  Auffiihrung  1598.    4°,  1601. 

J  4  •  Tho  Scottish  History  of  James  IV.    Vf.  Grecne.    Fleay: 

|       c.  1590.    4»,  1598. 
Jac.  Jacob  and  Esau.    Druck  15<î8.    Dodsley4  II. 
Jew  •  The  Jew  of  Malta.    Tragcdy.    Vf.  Marlowe.    Fleay:  auf- 

gefiihrt  nach  23.  Dez.  1588.    4°,  1638.     Dodsley3  VIII. 
John  A      King  John.    Vf.  Baie.    Rud.    Fischer:   gegen    1550  ver- 

fasst.     Hrsg.    von    Collier,    Camden     Soc,    London 
1838. 

John  B       King  John.    History.    Vf.  Shakespeare.    Dowden:  1595. 
Fol.,  1623. 

Juggl.       i  Jack  Juggler.    Brandi  (S.  LXI):  unter  Maria  [1553—58] 
entstanden.    Dodsley4  II. 

Juv.  ;  Lusty  Juventus.   Vf.  R.  Wever.    Zwei  Drucke,  der  eine 

I       ans  der  Zeit  Eduards  VI.  (1547 — 53),  der  zweite  etwa 
;       ans  dem  Jahre  1560.    Dodsley4  II. 

Kingd.        The  Wonder  of  a  Kingdom.    Tragicomedy.    Vf.  Dekker. 

Fleay:  Vf.  Day;    lie.  18.  Sept.  1623.    4<>,  1636.    Dek's 
Dr.  Works  vol.  IV. 

Kinsm.       The  Two  Noble  Kinsmen.   Vff.  Fletcher  &  Shakespeare  (?). 
Fleay:    Vff.  Beaumont  (?)  &  FI.    Dowden:    Vf.  Sh. 

1612.    40,  1634.    Abdruck  bei  Simms. 
Knack       !  A  Knack  to  know  a  Knave.    Comedy.    Fleay  :  Vff.  Peele 

<&    Wilson.      Hazlitt:    aufgefuhrt    10.  Juni  1592.      4°, 
1594.    Dodsley4  VI. 

Lad.  The   Three   Ladies   of  London.    Vf.  R[obert]  Wfilson]. 

Druck  1584.    Dodsley4  VI. 
Land  Fortune  by  Land  and  Sea.   Tragi-Comedy.   Vff.  Thomas 

Heywood  &  William  Rowley.    Fleay:    um    1609.    4°, 
1655.    H'*  Dr.  Works  vol.  VI. 

Laws  Comedy  Concerning  Three  Laws.    Vf.  Baie.     Druck  1538. 
Hrsg.  von  Schrôer,  Halle  1882. 

Leir  True  Chronicle  History    of  King   Leir   and    His  Threo 

Daughters.    Fleay:   Vff.  Kyd  &  Lodge;    1588/89.    4°, 
1605.     Sh's  Librarv  vol.  VI. 

Lib.  Contention   between   Liberality    and   Prodigality.    1600 

aufgefuhrt.    Dodsley4  VIH. 
Like  Like  will  to  Like,   quoth   the  Devil  to  the  Collier.    Vf. 

Ulpian  Fulwell.    Druck  1508.    Dodsley4  III. 
Ling.  Lingua.   Vf.  Brewer.    Noch  aus  der  Zeit  der  Elisabeth, 

also  1608  oder  fruher.    Druck  1607.    Dodsley4  IX. 

LLL.  Love's  Labour's  Lost.    Comedy.   Vf.  Shakespeare.    Dow- 
den: 1590.    4°.  1598. 
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Locrine.    Tragedy.    Fleay:  Vf.  Peele;  1585/86.    4<\  1595. 
Abdruck  bei  Moltke. 

The   longer   thou   livest,   the   more  Fool  thou  art.    Vf. 
W.  Wager.    Hazlitt:   etwa   uni    1570.    Originaldruck 
London  [o.  J.J. 

Look  about  you.    Comedy.    Fleay:  Vf.  Wadeson;    1690, 

zwischen  17.  Apr.  u.  20.  Mai.    4°,  1600.    Dodsley4  VIL 
The  Three  Lords  and  Three  Ladies  of  London.    Vf.  R. 

Wfilson].    Fleay:  etwa  1588  aufgefuhrt.    Druck  1590. 

Dodsley*  VI. 
Play  of  Love.   Vf.  John  Heywood.   Entstanden  zwischen 

1520  u  1530.  Brandi  (S.  XLVII):  Druck  etwa  zwischen 
1547  u.  1558.    Neudruck  bei  Brandi. 

King  Lear  and  His  Three  Daughters.  Tragedy.  Vf.  Shake- 
speare.   Dowden:  1605.    4°,  1608. 

The  Râpe  of  Lucrèce.    Tragedy.    Vf.  Thomas  Heywood. 

Fleay:  c.  1605  aufgefuhrt.    4°,  1608.    Dr.Works  vol.V. 
The  Mad  Lover.  Tragi-comedy.  Vf.  Beaumont  &  Fletcher. 

Fleay:  Vf.  FL;  c.  1618.    Fol.,  1647.    Dr. Works  vol.  U. 
Mary  Magdalene.    I).  PL    Ende  des  15.  Jahrhunderts. 
The  Life  and  Repentance  of  Mary  Magdalene.    Vf.  Lewis 

Wager.     Originaldruck  London  1567. 
Magnificence.    Vf.  Skelton.    Entstanden   zwischen  1515 

u.  1520.    Hrsg.   von   Joseph   Littledale.     Roxburghe 
Club.    London  1821. 

A  Maidenhead   well  Lost.    Comedy.    Vf.   Thomas  Hey- 
wood.   Fleay:    vor   Juni   1634   aufgefuhrt.    4°,   1634. 

Dr.  Works  vol.  IV. 
The  Malcontent.    Vf.  Marston.    Hazlitt:  Vff.  Webster  & 

Marston.    Fleay:    zwischen    Okt.    1600   u.   Okt.  1601. 

40,  1604.    M's  Works  éd.  Halliwell  vol.  IL 
Mankind.    Zeit  Heinrichs  VI.  (1422—1461).   Abdruck  bei 

Brandi. 

The  Marriage  of  Wit  and  Science.  Druck  1570.  Dodsley4  IL 
The  Martyred  Soldier.    Vf.  Henry  Shirley.    Fleay:  lie. 

15.  Febr.  1638.    4°,  1638.     Bullen  vol.  I. 
Match    me    in    London.     Tragi- Comedy.     Vf.   Dekker. 

Fleay:  c.  1611  aufgefuhrt.    4°,  1631.    Dr.Works  vol.  IV. 
May   Day.    Comedy.     Vf.   Chapman.    Fleay:    vielleicht 

|       1.  Mai  1600.    40,  1611.    Corn.  &  Trag.  vol.  IL 
The  Mayor    of  Quinborough.     Comedy.    Vf.    Middleton. 

Fleay:  c.  1622.    4©,  1661.    Dodsley4  XL 
Macbeth.    Tragedy.    Vf.   Shakespeare.      Dowden:    1606. 

Fol.,  1623. 
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Measure  for  Measure.   Comedy.   Vf.  Shakespeare.   Dow- 
den:  1603.    Fol.,  1623. 

Antonio  and  Mellida.    Vf.  Marston.    Fleay:    zu  Anfang 

1600  aufgefûhrt.    4°,  1602.    Works  éd.  Bullen    vol.  I. 
The   Merchant   of  Venice.    Comedy.    Vf.   Shakespeare. 

Dowden:  1&96.    4<\  1600. 
The  Birth  of  Merlin;    or,   The  Child    has  lost  a  Father 

Tragi-comedy.  Vf.  William  Rowley.  Fleay:  c.  1622/23. 
40,  1662.    Abdruek  bei  Moltke. 
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zwischen  Mârz  u.  Aug.  1603.    4°,  1607.    Dodsley3  V. 
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1590.    4°,  1595.    Dr.  Works  éd.  Bullen  vol.  I. 
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1587  aufgefuhrt.    4°,   1590.     Hrsg.  von  Albr.  Wagner. 
Temptation  of  our  Lord.     Vf.  Baie.    Druck   1538.     Hrsg. 
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Thorsites.     Druck  1537.    Dodsley4  1. 
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vt    Will.   Kowley  (?).     Hazlitt:    Vf.    Thom.    Heywood. 

Fleay:  c.  1617.     W.'s  Works  vol.  III. 



XXXI 

Tide 

Tiler 

Tim.  A 

Tim.  B 

TiL 

Tp. 

Trav. 

Treas. 

TroU. 

Tub 

Tw. 

Tvb 

Val. 

Vex. 

Vict 

Volp. 

Weak. 

Weap. 

:  The  Tide  tarrieth  No  Man.  Vf.  Wapull.  Dmck  1576. 
Hrsg.  von  Collier  in  „ Illustrations  of  Early  English 

Popular  Literature44.   2  volL   London  1863.  64.  Vol.  n. 
Tom  Tiler  and  His  Wife.    Brandi  (S.  LXXI):  zwischen 

i       1569  u.  1578  entstanden.    Original  drue  k  London  1578. 
j  Ich  habe  den  im  Brit.  Mus.  beflndlichen  Druck  von 

1661  benutzt 

Timon.  MS.  Fleay:  c.  1601.  Hrsg.  von  Dyce.  Shake- 
speare Soc.  1842. 

Timon  of  Athens.  Tragedy.  Vf.  Shakespeare.  Dow  den: 
1607/08.    Fol.,  1623. 
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The  Weakest  goeth  to  the  Wall.  Vf.  Webster.  Fleay: 
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L  Einleitung. 

Der  Ausdruck  „lustige"  oder  „komische  Person"  scheint 
zunâchst,  wenn  man  sich  an  ihn  allein  hâlt,  eine  jede  Person 
zu  bezeichnen,  die  liberhaupt  als  Trâger  irgend  welcher 
Komik  auftritt.  Dass  aber  eine  derartige  Fassung  des 
Begriffs  zu  weit  wâre,  lehrt  schon  der  Sprachgebrauch  : 
indem  wir  von  der  lustigen  Person  eines  Dramas  reden, 

driicken  wir  mit  gentigender  Deutlichkeit  aus,  dass  im  be- 
treffenden  Sttick  imnier  nur  eine  einzige  Person  als  „lustige 

Person"  zu  gelten  hat1),  sei  es,  dass  dièse  Person  zugleich 
den  einzigen  Trâger  der  Komik  darstellt,  oder  dass  da- 
neben  noch  eine  Reihe  von  andern  Personen  als  deren 

Trâger  vorkommen.  Nun  kflnnte  man  vielleicht  sagen,  die 
lustige  Person  sei  der  Haupttrâger  der  Komik,  diejenige 
Person,  deren  Rolle  die  meiste  Komik  enthalte.  Aber 
auch  dièse  Définition  wâre  ungenligend.  Damit  wâre  nur 
ein  relativer  Massstab  gegeben,  der  sich  mit  jedem  Drama 
verschieben  wlirde.  Setzen  wir  den  Fall,  dass  den  Per- 

sonen irgend  eines  bestimmten  Stlickes  liberhaupt  nur  ein 
geringes  M  as  s  an  Komik  zugemessen  sei,  dass  aber  eine 
Person  etwas,  wenn  auch  nur  ein  wenig,  mehr  Komik 
entfalte  als  dié  librigen,  so  hâtten  wir  in  jener  Person 
nach  obiger  Définition  die  lustige  Person  des  Sttickes  zu 
suchen.  Es  leuchtet  ein,  dass  dies  ungerechtfertigt  wâre. 
Wenn  obige  Définition  Geltung  hâtte,  wlirde  das  gleiche 
Quantum  Komik  in  einem  Drama  die  komische  Haupt- 
figur  bezeichnen,   in  einem  andern  Stlicke,  mit  reicherer 

*)  Dièse  Regel  hat  freilich  einige  Ausnahmen,  von  denen  weiter 
unten  die  Rede  sein  wird. 

1 
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Komik,  nur  gerade  notdlirftig  zur  Charakteristik  einer  der 
kpmischen  Nebenpersonen  ausreichen.  Oder,  wenn  aile 
Personen  in  einem  Drama  bis  auf  eine  durchaus  ernst 

gehalten  sind,  und  auch  dièse  eine  nur  eine  leichte 
komische  Fârbung  bekommen  hat,  im  librigen  aber  eben- 
falls  einen  im  Grunde  ernsten  Charakter  darstellt,  so 
wttrde  jene  leichte  komische  Fârbung  doch  gowiss  nicht 
genligen,  uni  letztere  Person  zu  einer  lustigen  Person  zu 
stempeln. 

Viele  Dramengestalten  sind  gleich  von  vornherein  als 
lustige  Personen  zu  erkennen;  bei  andern  aber  ist  es  recht 

schwierig,  zu  entscheiden,  ob  sie  als  solche  Personen  an- 
zusehen  seien  oder  nicht.  Wie  steht  es  z.  B.  in  dieser 
Hinsicht  mit  Falstaff?  Dièse  Frage  làsst  sich  wohl  kaum 
ohne  weiteres  mit  Sicherheit  beantworten.  Erst  dann  ist 

ihre  Beantwortung  mtiglich,  wenn  es  uns  gelungen  ist, 

ftir  den  Begriff  „lustige  Person"  Merkmale  von  absoluter 
Giltigkeit  festzustellen,  und  eine  jenen  Begriff  erschflpfende 
Définition  zu  geben.  Indem  wir  dies  im  Folgenden  ver- 
suchen,  mlissen  wir  ziemlich  weit  ausholen. 

An  der  einzelnen  Gestalt  im  Drama,  wie  Uberhaupt 
in  jedem  Litteraturdenkmal,  sind  zwei  Hauptbestandteile 
zu  unterscheiden :  1)  ihr  Charakter;  2)  die  Situation, 
wenn  wir  das  Wort  im  weitesten  Sinne  nehmen,  als  In 
begriff  einerseits  der  Handlungen  und  Reden,  die  jener 
Gestalt  zugeschrieben  werden,  andererseits  der  Schicksale, 
die  sie  erlebt.  Ftir  die  Schicksale,  die  von  aussen  an  sie 

herantreten,  liegt  die  Bezeichnung  „&ussere  Situation44 
nahe;  ihre  Handlungen  und  Reden,  Uberhaupt  aile  Th&tig-j 
keit,  die  von  ihr  ausgeht,  erlaube  ich  mir  durch  den  Aus-Ï 

druck  „innere  Situation"  zusammenzufassen.  An  dieseni 
„inneren  Situation"  liesse  sich  wieder  eine  formate  und 
eine  inhaltliche  Seite  unterscheiden.  Zu  erstorer  ge- 
hOren  KostUm,  Mienen-  und  Geberdenspiel,  die  Forai  der 
Rede  (Sprechen  oder  Singen),  Rhythmus,  Klang  der  Worte, 
Uberhaupt  aile  von  der  betreflfenden  Person  willkiirlich 
herbeigefUhrten  liusseren  Begleitumstande  der  eigentlichen 



—    3    — 

Reden  und  Handlungen,  zu  letzterer  der  Inhalt  dieser  Reden 

und  Handlungen  selbst.  —  Beide  Bestandteile,  Charakter 
und  Situation,  erscheinen  im  einzelnen  Falle  stets  eng  mit 
einander  verbunden,  so  dass  der  eine  den  andern  mit  Not- 
wendigkeit  voraussetzt.  Ein  Charakter  kann  gar  nicht  un- 
mittelbar  dargestellt  werden,  sondern  kommt  erst  mittelbar, 
in  den  der  betreffenden  Person  beigelegten  Handlungen 

und  Reden,  also  in  der  „inneren  Situation"  zum  Vorschein. 
Die  „âussere  Situation"  wird  oft  gleichfalls  durch  den 
Charakter  herbeigeflihrt;  insbesondere  ist  die  Behandlung, 
die  ein  Mensch  von  andern  Menschen  erfâhrt,  zum  grossen 
Teil  eine  Folge  seines  Charakters  und  seines  daraus  ent- 
springenden  Benehmens  gegen  jene.  Unter  Umstânden 

ist  zwar  die  „&ussere  Situation"  auch  unabhângig  vom 
Charakter.  an  den  sie  sich  knlipft,  ein  blosses  Spiel  des 
Zufalls,  ein  unverschuldetes  Ungltick,  ein  unverdientes 
Glilck;  aber  in  der  Art  und  Weise,  wie  die  einzelne  Per- 
sonlichkeit  ihr  zufftlliges  Schicksal  aufnimmt,  in  ihren  da- 
durch  hervorgerufenen  Handlungen  und  Reden,  offenbart 
sich  doch  wieder  ihr  Charakter.  Wir  kônnen  uns  auch 

keine  Dramengestalt  denken,  bei  der  etwa  nur  Charakter 

und  „innere  Situation"  vorliegen,  die  „&ussere  Situation" 
hingegen  wegf&llt;  deren  Vorhandensein  wird  schon  da- 
durch  bedingt,  dass  auch  noch  andere  Personen  im  Stlick 

auftreten,  und  zu  jener  Gestalt  in  einem  bestimmten  Ver- 
hâltnis  stehen. 

Sind  also  Charakter  und  beide  Arten  der  Situation 

unentbehrliche  Bestandteile  einer  jeden  Gestalt,  so  ist 
doch  im  einzelnen  Falle  der  Grad  der  Wichtigkeit  des 
einen  oder  des  andern  Bestandteils  sehr  verschieden.  Es 

kann  der  Charakter  zur  Hauptsache  werden,  und  die  da- 
mit  verbundene  Situation  nur  insoweit  in  Betracht  komnien, 
als  sie  dazu  dient,  jenen  zu  erl&utern.  Haben  wir  es  mit 
einem  komischen  Charakter  zu  thun,  so  herrscht  in  obigem 
Falle  Charakterkomik  vor.  Sie  bildet  ein  Kennzeichen 

vieler  feineren  Lustspiele.  —  Es  kann  aber  auch  die 

„&ussere  Situation"  das  Ûbergewicht  erlangen,   und   der 
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Gharakter  als  deren  Trâger  sich  nur  noch  ganz  nebenbei, 
und  zwar  deshalb  geltend  machen,  weil  mm  einmal 
Situation  und  Gharakter  unlôsbar  mit  einander  verbunden 

sind,  und  auch  die  „àussere  Situation"  gegeniiber  dem 
Charakter  niemals  vollige  Selbstandigkeit  erlangen  kann, 
wenn  auch  freilich  ihr  Verhâltnis  zu  diesem  nicht  immer 

das  der  Wirkung  zur  Ursache  ist.  Ist  die  ..àussere 

Situation"  von  komischer  Art,  so  ergiebt  sich  aus  ihrem 
Ûbergewicht  das,  was  wir  gewôhnlich  schlechthin  Situ- 
ationskomik  nennen,  aber  genauer  als  ..Komik  der 
âusseren  Situation"  bezeichncn  miissten.  Wir  tinden  dièse 
Art  der  Komik  in  den  meisten  Possen.  —  Endlich  kann 

aber  auch  die  .,innere  Situation"  in  den  Vordergrund 
treten,  Charakter  und  .,âussere  Situation"  zur  Nebensache 
werden;  wenn  die  so  in  ihrer  Bedeutung  erhohte  .,hmerc 

Situation"  komisch  ist,  entsteht  eine  dritte,  sowohi  von 
der  Charakterkomik  als  auch  von  der  Situationskomik  im 

engeren  Sinne  verschiedene  besondere  Art  der  Komik. 

die  „Komik  der  inneren  Situation",  oder,  wie  man  auch 
sagen  kann,  die  Komik  der  lustigen  Person. 

Natlirlich  lassen  sich  innerhalb  jeder  einzelnen  der 
drei  eben  aufgestellten  Arten  der  Komik  zahlreiche  Ab 
stufungen  unterscheiden,  je  nach  dem  verschiedenen 
Grade  der  Wichtigkeit,  der  im  einzelnen  Falle  dem  vor- 
herrschenden  Bestandteil  zukommt.  Auch  ist  es  unmog- 
lich,  feste  Grenzen  zwischen  jenen  drei  Arten  zu  ziehen: 
manche  Gestalten  stellen  Ubergange  von  der  einen  zur 

andern    Art,    oder    Mischungen    mehrerer   Arten    dar2). 

2)  Nahe  verwandt  mit  der  Komik  der  lustigen  Person  ist  die 
des  lustigen  Intriganten,  die  weiter  unten  ausfîihrlicher  besprochen 
werden  soll.  Beim  Intriganten  ist  nicht  die  Persônlichkeit.  sondern 

die  Intrigue,  also,  wie  bei  der  lustigen  Person,  die  „innere  Situation4* 
die  Hauptsache.  Oie  Eigenart  der  Komik  des  Intriganten  beruht 
nicht  auf  einem  Ubergangs-  oder  Mischungsverhiiltnis  von  der  oben 
geschilderten  Art,  sondern  vielmehr  darauf,  dass  die  lustige  Intrigue 
einen  Ubergang  vom  Nichtkomischen  zum  Komischen  darstellt.  Je 
gr5sser  bei  diesem  Ubergang  die  AnnUherung  der  Intrigue  an  das 
Komische  ist,  desto  mehr  gleicht  die  Komik  des  Intriganten  der  einer 
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Au8serdem  kann  im  gleichen  Sttlck  an  einer  Gestalt  die 
eine,  an  einer  andern  eine  andere  Art  der  Komik  tlber- 
wiegen. 

In  der  vorliegenden  Untersuchung  beschaftigt  uns  zu- 
nâchst  allein  die  Komik  der  lustigen  Person;  die  andern 
Arten  der  Komik  gehen  uns  nur  in  dem  Fall  an,  dass  aus 
ihnen  durch  allmâhlichen  Ûbergang  jene  Art  (1er  Komik 
hervorgeht.  Wâhrend  ftir  den  Ûbergang  von  der  Komik 

der  „îhisseren4h  zu  der  der  „inneren  Situation"  mir  Bei- 
spielc  nicht  bekannt  sind,  ist  es  leicht,  fllr  den  Ûbergang 

von  der  Charakterkomik  zu  der  der  „inneren  Situation" 
Beispiele  aufzufinden.  Auf  diesen  Ubergang  mlissen  wir 
hier  etwas  nâher  eingehen. 

Die  komischen  Charaktere  stellen.  mit  wenigen  Aus- 

nahmen,  irgend  einen  Typus  dar1).  Es  giebt  komische 
Typen  von  allen  môglichen  Arten:  Standes-  und  Berufs- 
typen,  Alterstypen,  Geschlechtstypen,  Nationalitatstypen, 

Orts-  und  Zeittypen,  Charaktertypen.  Von  welcher  Art 
aber  auch  jede  einzelne  dieser  Typenarton  sein  moge,  im 
Grunde  beruhen  sie  doch  aile  auf  einem  Charaktertypus. 
Immer  sind  es  bestimmte  Charaktereigenschaften,  durch 
die  an  einer  einzelnen  Personliehkeit  ein  Stand  oder  Beruf, 
ein  Alter  oder  Geschlecht,  ein  Volk.  eine  Gegend,  ein  Ort 
oder  eine  Zeit  gekennzeichnet  werden.  Der  Bauer  wird 
durch  tfllpelhafte  Plumpheit  charakterisiert.  der  Hofling 

durch  schmeichlerisches  Wesen:  Geschwatzigkcit  ist  be- 
sonders  dem  Alter  eigentumlich:  Koketterie  ist  vor  allem 

eine  weibliche  Eigenschaft:  der  Franzose  wird  als  Wind- 
beutel  aufgefasst:  der  Jude  ist  geldgierig:  (1er  Rheinlander 
gilt  als  leichtbltitig  und  lebenslustig:  der  Berliner  ist  durch 
seinen  sarkastischen   und  gemutlosen  Witz  bekannt:   der 

lustigen  Person.  Schliesslich,  bei  volligem  Abstreifen  seiner  nieht- 
komischen  Bcstandteile,  fallt  der  lustige  Intrigant  mit  einer  lustigen 
Person  zusammen. 

3)  Die  wenigen  Falle,  in  denen  ein  komischer  Charakter,  z.  B. 
der  Sonderling,  ein  vorwiegend  individuelles  Gcprage  tragt,  kommen 
hier  flir  uns  nicht  in  Betrachc. 
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Mensch  den  Mittelalters  erscheint  uns  als  naiv.  kritiklos, 
iincl  voiler  Vorurteile.  Im  woiteren  Sinne  ist  also  jeder 
TypuH  ein  Charaktertypus;  im  engeren  Sinne  gelrôren  zu 
den  Oharaktertypen  (1er  Prahlhans,  der  Schwâtzer,  der 
Geck,  u.  s.  w. 

Aile  dièse  Typen  verkàrpern  immer  nur,  wenn  sie  als 
komische  Typen  dargestellt  werden,  je  einen  einzelnen 
komisehen  Charakter.  Sie  vertreten  das  Komische  in 
seinen  besonderen  Einzelformen,  und  sind  unter  einander 

<)ualitativ  verschieden,  durch  die  Unterschiede  ihrer  Eigen- 
8ohaften.  Fassen  wir  nun  aile  dièse  einzelnen  koniisehen 
Oharaktere  als  Gesamtheit  zusammen,  und  stellen  sie  der 

Gesamtheit  der  mttglichen  lustigen  Personen  gegenttber, 
so  ist  der  Vnterschied  nur  ein  quantitatives  theoretisch 

betrachtet.  kann  jeder  einzelne  komische  CTiarakter  da- 
dureh.  dass  seine  Komik  tiber  ein  gewisses  Mass  hinaus 
gesteigert  wird.  zur  lustigen  Person.  im  weitesten  Sinne, 

werden*V  In  diesem  Sinne  genommen,  ist  somit  die  lustige 
Person  nieht  an  eine  bestimmte  Einzelforni  des  Komisehen 

gebunden*  sondern  kann  unter  gewissen  Yoraussetzungen 
jede  heliebige  dieser  Einzelformen  annehmen.  Der  Begriff 

fustige  Person"  ist  also  viel  umfassender  und  allgemeiner 
als  der  irg*nd  eines  jener  komisehen  Einzeltypen:  sein  be- 

griff lieher  Umfang  schliesst  ja  deren  Gesamtheit  in  sicli. 
Versuohen  wir  nun.  die  Grenzlinie  zwischen  der 

niarakterkomik  und  der  Komik  der  lustigen  Person  un- 
gefShr  zu  bestimmen. 

Rei  der  Charakterkomik  ist  das  (^harakt-eristische  die 
Hauptsache:  da  die  an  den  betreffenden  Charakter  sich 

knîipfende  ..innere  Situation"  nnr  dazu  dient,  jmen  dar- 
zustellen  und  ins  rochte  Licht  xn  setzen,  ist  sie  niclit 

Selbstzweok.  sondern  nur  Mille!  zum  Zweck  der  ('harak- 
teristik.  Hingegen    ist    bei    der   lustigen   Person 

4.  Hamit  ̂ <»)l  nirht  iM'saei  sein.  das>  in  don  vors(ïhif»d«nf»n 
Lirtoratnron  aile  jonc  theorettsch  miVfrliohon  (  Mo.rçranfre  von  oino.m 

oinzoïnoi,  komisehen  i'ha.rRfcter  zur  lusti^Ti  lVrson  aiir.li  th&tsiéch- 
l»<*h  v«r  si«*h  pp^ranpen  sind. 
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die  Komik  der  „inneren  Situation",  ihres  Thuns 
und  Redens,  Selbstzweck.  Es  ist  ihre  Hauptaufgabe, 

eine  komische  „innere  Situation"  zu  schaffen,  oder,  mit 
andern  Worten,  dure  h  ihre  Sp&sse  das  Publikum  zu  be- 
lustigen;  sie  ist  eine  eigens  zu  diesem  Zweck  bestimmte 
Gestalt. 

Der  Ûbergang  von  der  Charakterkomik  zur  Komik 

der  ,,inneren  Situation"  geht  nun  in  der  Weise  vor  sich, 
dass  d  i  e  der  betreffenden  Gestalt  im  einzelnen  Falle  an- 

haftende  Komik  der  „inneren  Situation"  iiher  das 
Charakteristische  hinaus  bis  zum  Selbstzweck  ge- 
steigert  wird.  Indem  dies  geschieht,  gewinnt  die  „innere 

Situation"  dem  Charakter  gegeniiber  eine  relativ  selbstân- 
dige  Bedeutung:  sie  w&chst  diesem  ihrem  Trâger  gleichsam 
Uber  den  Kopf.  Da  mithin  bei  der  lustigen  Person  der 
Charakter  Nebensache  ist5),  verblasst  er  meist  mehr  oder 
weniger,  zuweilen  sogar  bis  zur  Farblosigkeit,  und  zwar 
um  so  cher,  je  mehr  jene  ihre  Hauptaufgabe.  eine  komische 

„innere  Situation"  zu  schaffen,  betont  wird. 
Unter  Umstânden  deckt  sich  die  Charakterkomik  mit 

der  Komik  der  „inneren  Situation",  nâmlich  wenn  eine 
Gestalt  als  Verktfrperung  der  Lustigkeit  (.,Mirth"  in  der 
englischen  Moralitat  Pride),  oder  als  gewohnheitsmâssiger 
Spassmacher  vorgeflihrt  wird.  Hierbei  dient  die  Komik 

der  „inneren  Situation",  obgleich  sie  sich  von  der  der 
sonstigen  lustigen  Personen  gar  nicht  unterscheidet,  zu- 
nâchst  nicht  dem  Selbstzweck,  sondern  dem  Zweck  der 
Charakteristik :  aber  die  Gestalt  selbst  und  damit  auch 
der  Charakter  ist  schon  von  vornherein  dazu  bestimmt, 

Komik  der  „inneren  Situation"  herbeizufiihreii.  Solche 
Fâlle  bilden  also  nur  scheinbar  eine  Ausnahme  von  der 

oben  aufgestellten  Regel. 

Der  Selbstzweck  der  Komik  der  „inneren  Situation" 
scheint  mir  bei  den  lustigen  Personen  den  eigentlichen 
Kernpunkt    ihrer    Verschiedenheit    von    der    Komik    des 

6)  Der  Ausdruck  Mlustige  Person"  ist  also  eîgontlich  irreleitond. 
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Charakteristischen  auszumachen.  Nun  ist  allerdings  oft 
eine  sichere  Entscheidung  dartiber,  ob  im  einzelnen  Falle 
jene  Komik  als  Mittel  zum  Zweck  der  Charakteristik  oder 
als  Selbstzweck  zu  betrachten  sei,  schwierig,  ja  unmflglich. 
Das  rein  subjektive  Ermessen  lâsst  sich  hier  nicht  immer 

vermeiden.  Es  giebt  aber  doch  einige  objektive  Merk- 
male,  die  vielfach  die  Beurteilung  des  einzelnen  Pâlies 
erleichtem. 

Das  gewtfhnlichste  Kennzeichen  eines  jenseits  der 
Grenzen  des  Charakteristischen  liegenden  Selbstzwecks 
der  Komik  ist  die  Obertreibung.  Je  stârker  sic  an  der 

„inneren  Situation"  hervortritt,  desto  eher  ist  der  Selbst- 
zweck von  deren  Komik  offenbar. 

Es  giebt  aber  auch  noch  andere  Merkmale  ftir  obigen 
Selbstzweck.  Vielfach  werden  z.  B.  der  aus  einem  be- 
stimmten  komischen  Einzeltypus  hervorgegangenen  lustigen 
Person  solche  komische  Zilge  beigelegt,  die  mit  dem 
Charakter  des  betreffenden ,  ihr  zu  Grunde  liegenden 
Einzeltypus  wenig  oder  gar  nichts  zu  thun  haben.  Tritt 
z.  B.  ein  Bauerltimmel  als  Clown  auf,  so  gehôrt  die  ihm 
zukommende  Eigenschaft  der  Plumpheit  noch  zur  Charak- 

teristik des  Bauerliimmels  als  des  in  diesem  Falle  vor- 
liegenden  Einzeltypus;  treibt  aber  dieser  Bauerltimmel 
seine  improvisierten  Spâsse  mit  dem  Theaterpublikum,  so 
zeigt  er  sich  eben  in  solchen  nicht  notwendig  zu  seinem 
Charakter  als  Bauerltimmel  gehtfrigen  Ztigen  als  Clown, 
d.  h.  als  lustige  Person.  Die  vom  Clown  improvisierten 
Spâsse  mit  dem  Publikum  liegen  gleichsam  auf  einem  in 
Bezug  auf  das  fUr  ihn  als  Bauerltimmel  Charakteristische 
neutralen  Boden:  sie  entsprechen  weder,  noch  wider- 
sprechen  sie  seiner  bâurischen  Tôlpelhaftigkeit.  Dass  ein 
derartiger  Widerspruch  vermieden  werde,  verlangt  freilich 
die  auch  ftir  die  lustige  Person,  wenn  auch  weniger  als 
ftir  andere  Gestalten,  geltende  ktinstlerische  Forderung 
der  Einheitlichkeit  in  der  Charakterzeichnung.  Vollig  ver- 
fehlt  Tvare  es  also,  auf  einen  als  Clown  verwendeten 
Ltimmel,   so  lange  dieser  noch   als  Lummel    gelten   soll, 



Komik  eines  geistreielien  Witzboldes  oder  eines  haupl 

BtSdlîscbei]  Gecken  zu  tibertragen.  Ini  alteren  englischen 
Drama  wird  allerdings  zuweilen  gegen  jene  unumgangliche 

kiïnstlensche  Forderung  gesiindigt.  Wo  also.  wip  b«j 
den  improvisierten  Spassen  des  Bauerliimniels  mit  déni 
PuMiktim.  die  Komik  ausserbalb  der  tircnzen  des  filr  die 

iietreftende  (.testait  aie  Kiii'/.n] t v|>um  ootweadig  l'inrak- 
tAriatncben  liegt,  da  ist  eiû  sicheres  objectives  Merkmal 

dafiir  gegeben.  dass  ein  [•'ail  von  zum  Balbetzweek  ge- 
sfojgerter  Komik  der  ..inneren  Situation"  vorliegt. 

Mit  obigen  Ausfillirungen  habe  icb  frcilich  nur  das 
ideelle  Bild  einer  lustigen  Person  im  Auge.  Wie  weit  es 
im  einzelnen  konkreten  Falle  einem  Dicbter  geiingt,  uuch 

wo  er  die  Komik  der  sien  an  eine  Person  knupfenden 

..inneren  Situation'"  bis  ziim  Selbstzweck  zu  steigern  be- 
absirhtigt,  dièse  Komik  wirksam  and  kraft  ig  nuszugcstalten, 
das  hàngt  natiïrlich  ganz  von  der  Individualitât  des  Dichters. 

besonders  seiuer  Begabung  filr  konûschc  Darstellungen, 
sowie  vnii  der  zur  betreffenden  Zeit  (lberhaupt  erreichtcn 
Kunststufe  ab.  Mau  muss  sicb  also  hflten,  nur  durch  das 

!  ngesehiek  Bines  Dichters  lierbeigefilbrte  Entgleisiingen 

der  Charakteriatik ,  Zeifabrenheit  and  Zusainmeidiangs- 

losigkeit  der  komischen  CltaniktiTschilderung  als  Kenn- 
nlohen  aiaer  liber  das  Charaktcristische  hinaus  gesteigerten 

Komik  aufzul'assen. 
Mit  der  verseliiedenen  Wichtigkeit  (1er  Komik  der 

.,ÎDneren  Situation1':  bloes  Miltel  zum  /week  der  Charak- 
u-risiik  einerseits.  Selbstzweck  andererseite,  hangt  noch 
ein  weiterer  Unterschied  zwischen  (1er  Cbarakter komik 

uud  der  Komik  der  lustigen  Person  zusammen:  die 

komischen  Charaktere  kniipfen  in  viel  grosnerem  Mass 
an  das  Leben  an,  als  die  lustïge  Person.  Wenn  auch 

selbstverstandlicb  eine  Qestalt  in  der  Litteratur  nie  vttllig 
unahhangig  von  der  Wirklichkeit  sein  kanii,  so  ist  doch 

det  Qrad  dieser  Abliiingigkeît  seht  verscbieden.  Die  Ur- 
bilder  der  einzelnen  komischen  (Jharaktere  sind  in  uuend- 

ticker  Kannigfaltïgkeit  und  Flille  im  Leben  selbst  vorbanden, 
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und  werden  von  diesem  in  immer  neuen  Formen  erzeugt. 
Dem  Dichter,  der  komischc  Charaktere  schafft,  dient  das 

Leben  als  nie  versiegendc  Hauptquelle.  —  Hingegen  liegt 
es  im  Wesen  der  lustigen  Person  begrtindet,  dass  sie  einer 
realistischen,  lebenswahren  Ausgestaltung  ailes  dessen,  was 
an  ihr  rein  persflnlich  ist,  widerstrebt.  Auch  sie  kntipft 
freilich  durch  den  jeweiligen  in  ihr  steckenden  komischen 
Einzcltypus  an  die  Wirklichkeit  an.  Aber  ob  sie  lebens- 
wahr  dargestellt  ist  oder  nicht,  darauf  kommt  es,  wenn 

die  Komik  der  .,inneren  Situation"  zum  Selbstzweck  ge- 
wôrden  ist,  ja  gar  Jiicht  melir  hauptsiichlieh  an;  die  lustigc 
Person  bat,  wenn  sie  nur  ergtftzt,  ihren  Zweck  erflillf, 

mag  sie  lebenswahr  gezeichnet  sein  oder  nicht.  Ihr  per- 
sonlicher  Charakter  kommt  eigentlich  nur  insofern  in 
Betracht,  als  er  den  Zweck  hat,  sehr  verschiedenartige 
komische  Motive,  denen  oft  jede  innere  Beziehung  zu 
einander  fehlt.  zu  einer  âusseren  Einheit  zusammenzu- 

fassen.  —  Ausserdeni  drangt  auch  die  zum  Selbstzweck 

gewordene  Komik  der  „inneren  Situation"  ganz  von  selbst 
zu  Ûbertreibungen.  So  ftthrt  das  Prinzip  des  Selbstzwecks 
dieser  Komik  immer  wieder  dazu,  die  lustige  Person  von 
der  Wirklichkeit  zu  entfernen. 

Dies  fllhrt  uns  weiter  zu  folgenden  Darlegungen.  Der 
Nachteil,  der  darin  liegt,  dass  bei  (1er  lustigen  Person  der 
Charakter  nebensâchlich  ist,  wird  durch  einen  grossen 
Vorteil  aufgewogen.  Die  charakterisierende  Komik  ist 

namlich  naturgemftss  in  der  Auswahl  ihrer  Mittel  be- 
schrânkt:  gerade  in  der  Beschrankung  auf  die  im  einzelnen 
Falle  passenden  Mittel  zeigt  sich  ja  die  Meisterschaft  der 
Charakterzeichming.  Dagegen  kann  die  lustige  Person 
ailes  brauchen,  was  nur  irgendwie  rein  komisch  wirkt; 

innerhalb    der    Sphare    des    Reinkomischen  •)    sind    ihre 

f»)  Das  Komische  ist  entweder  so  beschaff(;n,  dass  es  einen 
reinen,  durch  nichts  gestorten  (Jenuss  gewtthrt,  indem  es  vom  triiben 
Ernst  der  Wirklichkeit  vollig  in  die  hcitere  Welt  des  blossen  Scheinçs 
entrûckt:  odor  es  cnthHlt  gewisse  stoffliche  Bestandteile,  die  sich  der 
Auflôsung  in  spielende  Heiterkeit  widerseWen,  den  reinen  ttsthetischen 
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komischen  Mittel  unbegrenzt.  Die  Komik  der  lustigen 
Person  wird  daher  weit  eher  und  ôfter  ins  Gebict  des 

Grotesken7)  hinliberschweifen ,  wo  wir  die  Dinge  in 
einem  aile  normalen  Verhâltnissc  vtfllig  verzerrenden 
Hohlspiegel  erblicken,  oder  wo  sogar  aller  Zusammenhang 
mit  der  Wirklichkeit  zu  schwinden  scheint.  Gerade  dièse 

groteske  Komik  der  lustigen  Person  ist  unter  Umstanden 
von  der  allerstârksten  Wirkung.  Es  konnen  freilich  auch 
komiscbe  Einzeltypen  in  grotesker  Zeichnung  auftreten, 
und  sehr  komisch  wirken;  aber  dièse  komische  Wirkung 

wird  dann  doch  in  jedem  Falle  erkauft  durch  eine  Ein- 
busse  an  lebenswahrer  Charakteristik.  Solcbe  grotesk- 
komische  Charaktere  nâhern  sich  eben  durch  ihre  groteske 
Komik  den  lustigen  Personen. 

Ferner  noch  ein  Unterschied:  das  verschiedene  Ver- 
h&ltnis  der  Charakterkomik  und  der  Komik  der  „inneren 

Situation"  zur  Satire.  Die  Satire  als  solche  gehtirt  nicht 
in's  Gebiet  des  Reinkomischen  (vgl.  Anm.  6);  sie  kann 
aber  einzelne  reinkomische  Bestandteile  enthalten.  Unser 

Vergntigen  an  einer  Satire  hat  sehr  verschiedene  Ur- 
sachen,  von  denen  nur  die  wichtigsten  hier  genannt 

seien:     1)    Die    Satire    wird    in    witziger    Form    dar- 

Genuss  beeintr&chtigen,  und  der  Komik,  die  dabei  immcr  noch  in 
reichlicher  Menge  vorhanden  sein  kann,  einen  herben  Beigeschmack 
verleihen.  Jene  erste  Art  nennen  wir  das  Reinkomische  oder 

die  freie  Komik,  die  zweite  Art  ist  das  stofflich  getrùbte 

Komische  oder  die  unfreie  Komik  (nach  der  im  W.-S.  1897/98 
von  Herrn  Prof.  Dr.  Joh.  Yolkelt  in  Leipzig  gehaltcnen  Vorlesung 

ûber  „Âsthetik  des  Tragischen  und  des  Komischen").  Wenn  es  nun 
die  Hauptaufgabe  der  lustigen  Person  ist,  durch  ihre  SpUsse  Hoiter- 
kçit  zu  erregen,  so  leuchtet  ohne  weitcres  ein,  dass  die  unfreie 
Komik  fiir  eine  solche  Aufgabe  ungeeignet  ist,  und  nur  das  Rein- 

komische sich  fur  die  Zwecke  der  lustigen  Person  als  brauchbar 
erweist 

7)  Als  „grotesk4'  bezeichne  ich  mit  Schneegans  (S.  29  ff.)  und 
Lipps  (S.  170)  „die  komische  Darstellung,  fiir  welche  die  Karikatur, 
die  Ubertreibung,  die  Verzerrung,  das  Unglaubliche,  das  Ungeheuer- 
liche,  das  Phantastische  das  Mittel  zur  Erzeugung  der  komischen 

Wirkung  ist." 
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geboten.  Wir  freuen  uns  liber  dièse  witzige  Form.  Der 
Witz  in  der  Satire  stellt  das  Reinkomische  in  ihr  dar, 

und  befriedigt  unser  Beddrfnis  nach  Komik.  —  Jede 
Satire  enthâlt  aber  auch  eine  Tendenz:  dièse  gebôrt  zu 
den  stofflichen  Bestandteilen,  die  eine  Trlibung  der  Komik 

bewirken.  Freilich  kann  auch  jene  Tendenz  uns  Ver- 
gniigen  gew&hren;  nur  hat  ein  solches  Vergnttgen  mit  der 
Lust  an  der  Komik  nichts  zu  schaffen.  2)  Die  satiriscbe 

Tendenz  ist  gegen  die  Schlechtigkeit  im  Menschen  iiber- 
haupt,  oder  gegen  den  einzelnen  Vertreter  des  Schlechten 
gerichtct.  Dann  befriedigt  sie  ein  sittliches  Bedttrfnis. 
Das  Reinkomische  liegt  aber  vollig  ausserhalb  des  Bè- 
rcichs  der  Ethik.  3)  Die  Satire  befriedigt  ein  persfjnliches 

Interesse;  dies  geschieht  nicht  nur,  wenn  sie  unsern  per- 
sonlichen  Feinden  gilt,  sondern  auch,  wenn  sie  sich  gegen 
eine  Gemeinschaft  oder  einzelne  Glieder  derselben  wendet, 
die  der  engeren  oder  weiteren  Gemeinschaft,  in  der  wir 
selbst  leben,  irgendwie  feindlich  gegentibcrsteht.  Die 
politische  Satire  unserer  Witzblâtter  gegen  die  Franzosen 
oder  Englânder  z.  B.  befriedigt  unser  deutsches  National- 
bewusstsein.  Dagegen  ist  es  gerade  eines  der  Merkmaie 
des  Reinkomischen,  dass  das  Vergniigen,  das  uns  dadurch 
gewâhrt  wird,  von  durchaus  unpersOnlicher  Art  ist,  dass 
unsere  persônlichen  Interessen  in  keiner  Weise  daran  be- 
teiligt  sind.  -  Aus  alledem  ergiebt  sich  nun  folgendes: 
Die  komischen  Einzeltypen  sind  durch  ihre  unmittelbaren 
Beziehungen  zum  wirklichen  Leben  besonders  geeignet  fiir 
satirische  Darstellungen.  Sie  werden  natlirlich  haufig  auch, 
ohne  Beimengung  satirischer  ZUge,  rein  komisch  gezeichnet; 
es  kann  aber  auch  jeder  einzelne  komische  (-haiakter  in 
satirischer  Beleuchtung  vorgefllhrt  werden.  -  Dem  wider- 
streitet  die  lustige  Person.  Da  der  Begriff  der  Satire  von 
dem  des  Realismus  unzertrennlich,  die  lustige  Person 
aber  ihrem  innersten  Wesen  nach  eigentlich  unrealistisch 
ist,  eignet  sie  sich  als  Person  nicht  dazu,  eine 
typische  (Jestalt  aus  dem  Leben  in  satirischer 
Weise  zu  verkflrpern.    Ja  sie  làsst  sich  nicht  ein- 
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mal  zu  satirischen  Nebenzwecken,  zur  Satire  auf 
andere  Personen  und  ausserhalb  ihr  selbst  lie- 

gende  Verhâltnisse  gebraucben.  Wo  solche  Neben- 
zwecke  doch  hervortreten,  wie  beim  Narren  in  Lr.,  da 

empfinden  wir  das  als  Stflrung  der  Komik.  Eine  so  gross- 
artige  Gestalt  dieser  Narr  auch  ist,  seine  schneidende 
Bitterkeit  entfernt  ibn  doch  recht  weit  von  einem  Xarren 

im  gewflhnlichen  Sinne.  von  einer  lustigen  Person.  Wie 
durch  die  Beigabe  groteskcr  Komik  der  komische  Einzel- 
typus  einer  lustigen  Person  nâher  komint,  so  erhalt  um- 
gekehrt  die  lustige  Person  einen  Anstrich  von  Charakter- 
komik,  wenn  sie  anfângt,  die  Gcissel  der  Satire  zu 
schwingen,  und  noch  mehr,  wenn  sie  eineni  Typus  des 
wirklichen  Lebens  in  satirischer  Weise  angeglichen  wird. 
Indem  die  lustige  Person  als  Satiriker  auftritt,  niihert  sie 
sich  z.  B.  mehr  oder  weniger  déni  Typus  des  cynischen 
Witzboldes.  Dass  die  lustige  Person  sehr  oft  den  Dichtern 
zum  Sprachrohr  der  Satire  dient,  ândert  also  nichts  an 
der  Giltigkeit  obiger  Bemerkungen.  Je  mehr  in  der  Satire 
die  reinkomischen  Bestandteile  zurttcktreten,  und  die  eine 
reinkomische  Wirkung  hemmende  Tendenz  betont  wird, 
desto  weniger  ist  die  Satire  fiir  die  Rolle  der  lustigen 
Person  verwendbar.  Und  umgekehrt,  je  harmloser  die 
Komik  der  lustigen  Person  ist,  desto  cher  bleibt  sie 
ihrem  eigenen  Wesen  getreu,  desto  vollkommener  ist  der 
âsthetische  Genuss,  den  sie  uns  bereitet,  natlirlich  voraus- 
gesetzt,  dass  ihre  harmlose  Komik  zugleich  genUgende 
Kraft  besitzt. 

Uni  das  Komische  in  seine  Unterarten  einzuteilen, 
sind  sehr  verschiedene  Einteilungsgrttnde  moglich.  Wenn 
man  von  der  Wirkung  ausgeht,  die  durch  das  Komische 
hervorgebracht  wird,  lassen  sich  die  beiden  Gattungen 
des  Reinkomischen  und  des  stofflich  getrlibten 
Komischen  unterscheiden  (vgl.  Anm.  6).  Das  Rein- 

komische zerfâllt  wieder  in  das  Derbkomische,  das  ein 
herzhaftes  Lachen  hervorruft,  und  das  Feinkomische, 
dessen  physiologische  Wirkung  das  Lâcheln  ist.    Welche 
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dieser  beiden  Arten  des  Reinkomischen  in  der  Rolle  einer 

lustigen  Person  zur  Verwendung  gelangt,  das  hângt  von 
der  Geschniacksrichtung  des  Dichters  und  des  Publikums, 
liberhaupt  vom  Kulturzustand  der  betreffenden  Zeit  ab. 
Dass  z.  B.  im  âltesten  englischen  Drama  das  Derbkoinische 
allein  Geltung  hat,  ist  flir  jene  noch  recht  rohe  Zeit  ganz 
natlirlich.  —  Zu  den  Unterarten  des  Derbkomischen  ge- 
hôren  das  Possenhafte,  das  Burleske  und  das  Gro- 

Ceske  (vgl.  Anm.  7).  Unter  „po$scukaft"  verstehe  ich  mit 
Lipps  (S.  169)  die  Komik,  die  sich  aus  der  zur  Anschauung 

gebrachten  Dummheit  ergiebt.  „Burlesk"  nenne  ich  mit 
Schneegans  (S.  33  ff.)  und  Lipps  (S.  170)  die  durch  „unmittel- 
bare  Aneinanderrlickung  des  Erhabenen  und  des  Nichtigen" 
entstehende  Komik,  die  in  der  Litteratur  in  den  beiden 
Unterarten  der  Parodie  und  der  Travestie  zur  Dar- 
stellung  gelangt. 

Wir  haben  oben  (vgl.  S.  3  ff.)  Charakterkomik, 
Situationskomik  im  engeren  Sinne  und  Komik  der 
lustigen  Person  unterschieden ,  wobei  der  in  den  ein- 
zelnen  Fàllen  verschiedene  Grad  der  Wichtigkeit  des 
komischen  Charakters  oder  der  beiden  Arten  der  komischen 
Situation  den  Einteilungsgrund  darbot. 

Wir  unterscheiden  ferner  for  m  aie  und  inhaltliche 
Komik  (vgl.  S.  2flf.).  Singt  jemand  z.  B.  mit  krahender 
Stimme  ein  Lied,  das  keinen  komischen  Inhalt  hat,  so 
liçgt  bloss  formate  Komik  vor;  ist  aber  das  Lied  selbst 
komisch,  die  Stimme  des  S&ngers  aber  nicht,  so  haben 
wir  es  mit  einer  bloss  inhaltlichen  Komik  zu  thun.  Natlir- 

lich kOnnen  beide  Arten  der  Komik  auch  vereint  auftreten. 

Aile  Wort-  und  diejenigen  Klangspiele,  die  mit  einem 
Sinnspiel  verbunden  sind,  stellen  eine  solche  Vereinigung 
brider  Arten  dar,  w&hrend  die  Klangspiele  ohne  Sinnspiel 
bloss  formate  Komik  enthalten. 

Wir  kônnen  die  Komik  auch  nach  ihrem  verschiedenen 
Verhâltnis  zu  der  Person,  an  die  sie  sich  knlipft,  einteilen, 
nâmlich  je  nachdem  dièse  Person  sich  der  von  ihr  er- 
zeugten  Komik  bewusst  oder  nicht  bewusst   ist,  oder  je 
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nachdem  sîe  dièse  Koinik  gewollt  oder  nicht  gewollt  hat. 
Danacb  unterscheiden  wir  bewusste  oder  unbowusste, 

freiwillige  oder  unfreiwillige,  subjektive  oder  ob- 
jektive,  aktive  oder  passive  Komik. 

Nattirlich  ktfnnen  sich  die  verschiedenen  Einteilungs- 
grQnde  auch  gegenseitig  kreuzen.  Die  aktive  Komik  kann 
z.  B.,  ebenso  wie  die  passive,  derb  oder  fein  sein.  Die 
gewtihnlichsten  Mittel  der  derben  aktiven  Komik  auf 
den  Anfangsstufen  der  dramatischen  Kunst  sind  Priigel 
und  Schimpfworte.  Dièse  kOnnen,  wenn  sie  ein  bestimmtes 
Mass  der  Derbheit  liberschreiten,  Uberhaupt  aufhtiren, 
komisch  zu  wirken.  Ebenso  verfehlen  auch  andere  zur 

aktiven  Komik  gehtfrige  Motive,  wie  der  Spott  und  der 
Schabernack,  eine  komische  Wirkung  ganzlich,  der  Spott, 
wenn  er  in  giftigen  Hohn,  der  Schabernack,  wenn  er  in 
eine  bflsartige  Intrigue  ausartet;  andererseits  kOnnen  sie 
aber  auch  in  der  Form  der  harmlosen  Neckerei  sich  dein 

Feinkomischen  nâhern,  oder  gar  in  dièses  Ubergehen.  In 
allen  obigen  Fâllen,  in  denen  die  komische  Wirkung  ver- 
fehlt  wird,  handelt  es  sich  um  stoffliche  Trtibungen  des 

Reinkomischen  (vgl.  Anm.  6).  —  Ferner  ist  zur  aktiven 
Komik,  zur  derben  sowohl  als  zur  feinen,  vor  allem  der 
absichtliche  Witz  zu  rechnen,  der  sehr  verschiedenartige 

Formen  annehmen  kann,  und  sich  im  Draina  Shakespeare's 
und  seiner  Zeitgenossen  besonders  gern  in  die  Form  des 
Wortspiels  kleidet.  Witz  und  Wortspiel  kônnen  eine  Spitze 
gegen  andere  Personen  enthalten;  oft  sind  sie  aber  auch 
ohne  jede  Beziehung  auf  eine  bestimmte  Person,  blosse 
Ûbungen  einer  geistigen  Gymnastik,  und  gerade  dieser 
vôllig  tendenzlose  unpers(5nliche  Witz  gewâhrt  am  ehesten, 
wenn  auch  aile  sonstigen  Bedingungen  erftfllt  sind,  einen 
reinen  ïsthetischen  Genuss.  Dadurch,  dass  Witz  und 
Wortspiel  nicht  notwendig  bestimmte  Personen  zu  treffen 
brauchen,  unterscheiden  sie  sich  von  den  Prttgeln  und 
Schimpfworten,  dem  Spott  und  Schabernack,  wo  immer 

zwei  aus*  einer  oder  mehreren  Personen  bestehende  Par- 
teien,  eine  bandelnde  und   eine  leidende,  sich  gegeniiber- 
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stehen*).  Erstere  vertritt  in  solchen  F&llen  die  aktive, 
letztere  die  passive  Komik.  Wirklich komisch ktfnnen  aber 
obige  Motive  nur  dann  wirken,  wenn  die  angegriffene  Person 
oder  Partei  den  Eindruck  in  uns  erweckt,  als  verdiene  sie 
es,  andern  als  Zielscheibe  zu  dienen,  kurz  wenn  sie  durch 
irgend  welche  mehr  oder  weniger  lâcherliche  Eigenschaften 
Angriffe  herausfordert.  Ein  edler  oder  gar  ein  erhabener 
Charakter  ist  durchaus  ungeeignet,  als  Tr&ger  einer  passiven 
Komik  verwendet  zu  werden. 

Von  obiger  Art  der  passiven  Komik,  die  nur  das 
Correlat  der  aktiven  Komik  einer  andern  Person  darstellt, 

zur  Komik  der  „âusseren  Situation"  gehflrt,  und  als  passive 
Komik  im  engeren  Sinne  bezeichnet  werden  kann,  ist  eine 
andere  Art  jener  Komik  zu  unterscheiden,  bei  der  es 
keines  Correlats  einer  aktiven  Komik  bedarf,  die  vielmehr 

unabh&ngig  von  einer  solchen  von  ihren  Vertretern  un- 
mittelbar  an  den  Tag  gelegt  wird,  und  als  passive  Komik 

der  „inneren  Situation"  zu  gelten  hat.  Hieher  gehôren 
zun&chst  aile  die  zahlreichen  komischen  Eigenschaften  und 
Einzelmotive,  die  wir  im  Begriff  des  Lâcherlichen  zu- 
sammenzufassen  pflegen.  Das  Vorhandensein  des  L&cher- 
lichen  ist  zwar,  wie  schon  betont  wurde,  auch  filr  jene 
andere  Art  der  passiven  Komik  eine  notwendige  Grund- 
lage,  aber  noch  nicht  wie  hier  der  eigentliche  Kern  der 
Komik.  Solche  l&cherliche  Eigenschaften  sind  z.  B.  Duram- 
heit,  physische  oder  geistige  Plumpheit,  Peigheit,  deren 
Lâcherlichkeit  durch  Prahlsucht  noch  gesteigert  werden 
kann,  die  aber  auch  ohne  eine  solche  Steigerung  auftritt, 
Eitelkeit  u.  s.  w.  ;  Einzelmotive  des  Lâcherlichen  liegen  in 
allen  den  zahlreichen  F&llen  vor,  in  denen  sich  die  lâcher- 
lichen  Eigenschaften  im  einzelnen  àussern.  —  Es  giebt 
jedoch    auch    passiv  - komische    Eigenschaften,    die    nicht 

H)  Der  Spott  iiber  bestimmte  menschliche  Fehler  im  allgemeinen 
ist  nur  scheinbar  eine  Ausnahme;  denn  auch  wenn  jemand  z.  B.  iiber 
die  Eitelkeit  im  allgemeinen  spottet,  so  riehtet  sich  dieser  Spott  im 
Grunde  doch  gegen  die  Gesamtheit  aller  eitlen  Menschen,  also  auch 

gegen  Pcrsonen. 
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notwendig  l&cherlich  zu  sein  brauchen,  z.  B.  die  Naivet&t 
Das  Lâcherliche  an  Personen  (mit  perstfnlicher  Komik 
haben  wir  es  ja  ilberhaupt  hier  allein  zu  thun)  setzt  iminer 
zugleich  den  Begriff  des  Geringzuschâtzenden  oder  gar 
des  Ver&chtlichen  voraus;  ein  naiver  Mensch  kann  aber 
unter  Umstânden  gerade  unserer  hëchsten  Wertschâtzung 
wttrdig  sein. 

Wâhrend  die  aktive  Komik  immer  freiwillig  oder  sub- 
jektiv  ist,  deckt  sich  die  passive  nicht  mit  der  unfrei- 
willigen  oder  objektiven  Komik.  In  den  oben  angeflihrten 
Fâllen  ist  die  passive  Komik  unfreiwillig.  Es  giebt 
aber  ausserdem  auch  eine  freiwillige  passive  Komik. 
Es  kann  nâmlich  jemand  eine  lâcherliche  Eigenschaft,  die 
er  in  Wirklichkeit  gar  nicht  besitzt,  zum  Zweck  der  Komik 
erheucheln.  Hier  kommt  vor  allem  die  zu  diesem  Zweck 

erheuchelte  Dumraheit  in  Betracht,  ein  Motiv,  das  gerade 
von  den  lustigen  Personen  mit  Vorliebe  verwertet  wird. 

Jener  Zweck  kann  auf  vielen  verschiedenen  Wegen  er- 
reicht  werden.  Das  Erheucheln  làcherlicher  Eigenschaften 
ist  flir  vorliegende  Untersuchung  ganz  besonders  wichtig, 
da  in  den  meisten  Fâlleû  ein  Selbstzweck  der  Komik  der 

„inneren  Situation"  damit  verkntipft  ist. 
Die  absichtliche  passive  Komik  kann  aber  auch  ohne 

das  Erheucheln  einer  lâcherlichen  Eigenschaft  dadurch 
zustande  kominen,  dass  jemand  Scherze  liber  sich  selbst, 

zu  seinen  eigenen  Ungunsten  macht,  also  die  beiden  Cor- 
relate  der  aktiven  und  der  passiven  Komik  in  sich  ver- 
einigt.  Wir  kOnnten  dièse  Art  der  freiwilligen  passiven 

Komik  noch  genauer  „reflexive  Komik"  nennen,  wenn 
es  erlaubt  ist,  grammatische  Bezeichnungen  auf  das  Qebiet 
iisthetischer  Kategorien  zu  Ubertragen. 

Die  absichtliche  passive  Komik  teilt  mit  der  aktiven 

die  Eigenschaft  der  Absichtlichkeit,  mit  der  unabsicht- 
lichen  passiven  Komik  die  der  Passivitat.  So  bildet  sie 

das  vermittelnde  Bindeglied  zwischen  den  beiden  Gegen- 
satzen  der  (stets  freiwilligen)  aktiven  und  der  unfreiwilligen 
passiven   Komik.    Auch    hier   ist  es  unmOglich,   die  drei 

PalMttnk   XVIL  2 
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Arten  der  Komik  genau  gegen  einander  abzugrenzcn; 
zahlreiche  Abstufungen  ftlhren  unmerklich  von  der  einen 
zu  einer  andern  hintiber.  Die  aktive  Komik  kann  auch 

ohne  das  Zwischenglied  der  freiwilligen  direkt  in  unfrei- 
willige  passive  Komik  ttbergehen,  indem  der  Charakter 
ihres  Trîlgers  eine  Beimengung  von  LSicherlichkeit  erhalt. 

Es  ist  mitunter  schwer  zu  entscheiden,  in  welcher  Art 
der  Komik  ein  bestimmtes  einzelnes  Motiv  unterzubringen 

sei.  Eine  solche  Schwierigkeit  bereiten  z.  B.  die  Miss- 
verstândnisse.  Sehr  oft  ist  es  unmtfglich,  zu  erkennen,  ob 
das  betreffende  Missverstandnis  als  von  der  Person,  die 
es  sich  zu  Schulden  kommen  lasst,  beabsicbtigt  oder  nicht 
beabsichtigt  bingestellt  werden  soll.  Hier  hilft  meist  nur 
eine  Vergleicbung  mit  dern  Gesamtcharakter  der  Komik 
jener  Person:  ist  dièse  Komik  von  vorwiegend  objektiver 
Art,  so  l&sst  sich  das  betreffende  Missverstandnis,  wenn 
keine  andern  Griinde  dagegen  sprechen,  gewohnlich  als 
ein  unabsichtliches  auffassen;  beim  Vorherrschen  der  sub- 
jektiven  Komik  ist  Absichtlichkeit  des  Missverst&ndnisses 
anzunehmen.  Aber  auch  wenn  das  Missverstandnis  ohne 

Weiteres  als  absichtliches  erkennbar  ist,  macht  seine  Be- 
urteilung  haufig  Schwierigkeiten.  Hierbei  kommt  es  vor 
allem  auf  den  Zweck  eines  solchen  Missverstehens  an: 
wenn  die  betreffende  Person  damit  Dummheit  erheucheln 

will,  ist  das  Missverstandnis  zur  freiwilligen  passiven  Komik 
zu  rechnen;  unter  Umstânden  gehôrt  aber  das  absichtliche 

Missverstandnis  sogar  ins  Gebiet  der  aktiven  Komik,  nam- 
lich  wenn  derjenige,  dessen  Worte  missverstanden  werden, 
dadurch  geneckt  oder  geârgert  werden  soll,  oder  wenn  der 

Angeredete  auf  obige  Weise  einen  ftir  ihn  selbst  un- 
bequemen  Sinn  der  an  ihn  gerichteten  Worte  von  sich 

abwiîlzt.  —  Ahnlich  ist  das  im  âlteren  englischen  Drama 
hâufigc  Motiv  des  unabsichtlichen  oder  absichtlichen  Un- 
sinnsprechens  zu  beurteilen.  Geschieht  dies  im  Selbst- 
gespriich,  so  kann  ein  solcher  mittelbar  an  die  Zuschauer 
gerichteter  absichtlicher  Unsinn  gewohnlich  als  ein  Motiv 
der   freiwilligen   passiven  Komik   gelten;    wird  aber  eine 
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andere  Person  des  Stlickes  mit  solchen  sinnlosen  Worten 

angeredet  und  so  geneckt,  so  dttrfen  wir  diesen  Unsinn 
oft  als  ein  aktiv-komisches  Motiv  hinstellen. 

Wo  bei  der  lustigen  Person  aktive  Komik  vorliegt, 
lâsst  sich  dièse  Person,  insofern  es  ihre  Aufgabe  ist, 
komische  Verwickelungen  herbeizuftthren,  unter  den  komi- 
schen  Einzeltypen  am  ehesten  mit  dem  des  raehr  oder 

weniger  harmlosen  Intriganten  vergleichen9).  Doch  dtirfen 
wir  einen  wichtigen  Unterschied  nicht  libersehen.  Die 
Verwickelungen,  die  jener  Intrigant  anstrebt  oder  erzielt, 
sind  von  grosserer  Tragweite,  als  die  von  der  lustigen 
Person  hervorgerufenen  Verwickelungen.  Jene  konnen 
den  Kern  des  ganzen  Stlickes  bilden,  oder  wenigstens  den 
Mittelpunkt  einer  umfangreichen  Nebenhaudlung,  und  selbst 
wo  der  harmlose  Intrigant  nur  eine  Reihe  von  einzelnen 
kleinen  Verwickelungen  schafft,  pflegen  dièse  aile  einer 
grtisseren  gemeinsanien  intriguenartigen  Grundidee  zu 
dienen,  die  sie  unter  einander  verbindet.  Bald  liegt  also 
eine  einfache  Intrigue  vor,  bald  ist  sie  aus  mehreren 
Gliedern  zusammengesetzt.  Die  Intrigue  ist  jedenfalls  die 
Hauptsache;  die  dadurch  herbeigefiihrte  Komik  ist  eine 

blosse  Begleiterscheinung  der  Intrigue.  —  Die  komischen 
Verwickelungen,  die  von  der  lustigen  Person  ausgehen, 
habcn  mit  dem  Gesamtverlauf  des  Stlickes  kaum  jemals 

etwas  zu  tbun;  sie  pflegt  nur  augenblickliche  kleine  Ver- 
wickelungen zu  schaffen,  die  sofort  wie  Seifenblasen  zer- 

platzen,  obne  irgend  eine  nachbaltige  Wirkung  zu  hinter- 
lassen.  Kein  gemeinsamer  intriguenartiger  Gesamtplan 

verbindet  dièse  einzelnen  kleinen  Verwickelungen;  gemein- 
sam  ist  ihnen  allen  nur  der  Zweck  der  Belustigung.  Wieder 
ist  also  hier  die  Komik  Hauptsache;  die  Intrigue  als  solche 
kommt  kaum  in  Betracht,  weil  sie  gar  zu  harmlos,  zu 

wenig  folgenschwer  ist.  —  Wir  sehen,  wie  leicht  trotz  des 

9)  Der  durchaus  bôsartige  Intrigant  kommt  hier  natùrlich  iiber- 
haupt  nicht  in  Betracht,  da  er  gar  nicht  zu  den  komischen  Cha- 
rakteren  gehort  (vgl.  auch  An  ni.  2). 

2* 
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angeflihrten  Unterschiedes  der  harmlose  Intrigant  in  eine 
lustige  Person  (ibergehcn  kann,  und  umgekehrt.  Es  braucht 
bloss  die  Harmlosigkeit  des  Intriganten  noch  gesteigert, 
den  Wirkungen  seiner  Intrigue  aile  Nachhaltigkeit  ge- 
nommen  zu  werden,  so  verwandelt  sich  der  Intrigant  in 
eine  lustige  Person;  durch  das  entsprechende  Verfahren 
in  entgegengesetzter  Richtung  wird  die  lustige  Person  zum 
mehr  oder  weniger  hannlosen  Intriganten.  Ein  solcher 

hier  nur  theoretisch  bingestelltèr^ÛBergfiDng  bat  im  eng- 
lischen  Drama  aucb  tbatsâchlich  einmal  stattgefunden,  in 
der  Gestalt  des  Vice  der  Moralitâten,  der  sich  allmiihlich 
aus  einem  ursprttriglichen  Vertreter  des  Lasters,  also  einer 
Art  von  bosartigem  Intriganten,  durch  die  Zwischenstufe 
des  harmlosen  Intriganten  hindurch,  zur  lustigen  Person 
entwickelte. 

Wie  aile  organischen  Qebilde  physischer  oder  geistiger 
Art,  sind  auch  die  Typen  in  der  Litteratur  fortwahrenden 
Ver&nderungen  unterworfen ,  in  stetiger  geschichtlicher 
Entwickelung  begriffen.  Bei  den  komischen  Einzeltypen 
ist  dies  ohne  weiteres  klar,  da  sie  ja  immer  an  das  Leben 
anknllpfen,  und  dièses  selbst  seine  Fornien  ewig  wechselt. 

Die  einzelnen  typischen  Oharaktere  folgen  somit  der  kultur- 
geschichtlichen  Entwickelung  der  ganzen  Menschheit,  oder 
eines  einzelnen  Volkes.  —  Aber  auch  die  Anschauungen 
tiber  das,  was  liberhaupt  als  komisch  zu  gelten  hat,  wechseln 
mit  déni  ewig  wandelbaren  Ji&itgeist:  manches,  was  in 
einer  rohen  Zeit  als  relriïornisch  êmpfunden  und  belacht 
wurde,  hftlt  das  reifere  Urteil  einer  spâteren,  hoheren 
Kulturstufe  fUr  plump  und  abgeschmackt,  oder  gar  fiir 

durchaus  ungeniessbar1"),  so  dass  es  nun  aus  dem  Gebiet 
des  Reinkomischen  v5llig  ausscheidet.  So  verschieben  sich 
bestândig  die  Grenzen  des  Reinkomischen,  speziell  des 
Derbkomischen,    durch    Einschrânkung    dessen,    was    als 

10)  Auch  zu  derselben  Zeit  ist  die  Ftthigkeit,  die  derbste  Komik 
als  komisch  zu  empttnden,  unter  den  verschiedenen  Standen  ver- 
schieden  :  sie  ist  bei  einem  Gebildeten  geringer  als  bei  einem  Un- 
gebildeten. 
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ftsthetisch  zulâssig  gilt.  Daher  unterliegt  auch  die  Gestalt 
der  lustigen  Person  kulturgeschichtlich  bedingten  Ver- 
ânderungen.  Die  Ver&nderungen,  welche  die  lustige  Person 
durchmacht,  sind  aber  nattirlich  nur  teilweise  aus  Ver- 
feinerungen  oder  (iberhaupt  Wandlungen  des  ktinstlerischen 
Geschmacks  herzuleiten.  Manche  dieser  Verânderungen 
sind  nicht  kulturgeschichtlichen,  sondern  bloss  litterarischen 
Ursprungs.  Ist  einmal  aus  einem  bestimmten  komischen 
Einzeltypus  eine  lustige  Person  hervorgegangen,  so  kann 
sich  dièse,  wie  (iberhaupt  jede  typische  Gestalt  in  der 
Litteratur,  als  selbstândiges  Gebilde  von  sich  aus  weiter 
entwickeln,  so  dass  es  nicht  bei  jeder  folgenden  nach  dera 
Muster  jener  lustigen  Person  geformten  Gestalt  eines 
Zuriickgreifens  auf  den  betreffenden  zu  Grunde  liegenden 
Einzeltypus  bedarf.  So  entstehen  auch  ftir  die  lustige 
Person  bestimmte  Typenreihen,  wobci  das  jiingere  Glied 
an  ein  altères  ankniipft.  Dass  durch  eine  solche  rein 
litterarische  Entwickelung  der  ohnehin  schon  bei  der 
lustigen  Person  nicht  sehr  enge  Zusammenhang  mit  dem 
wirklichen  Leben  nur  noch  mehr  gelockert  wird,  liegt  auf 
der  Hand. 

Die  lustige  Person  liegt  nicht  von  vornherein  als 
fertige  Rolle  vor;  und  wenn  einmal  ein  Einzeltypus  zu 
dieser  Rolle  ausgebildet  worden  ist,  bleibt  er  innerhalb 
derselben  nicht  unverândert.  Wie  der  einzelne  komische 

Oharakter  sich  zu  einer  bestimmten  Unterart  der  lustigen 
Person  entwickeln  kann,  so  kann  auch  umgekehrt  eine 
solche  Unterart  im  Laufe  ihrer  Entwickelung  wieder  in 
mehrere  komische  Einzeltypen  zerfallen. 

Nach  den  allgemeinen  Merkmalen,  die  wir  oben  (S.  6  ff.) 
ftir  aile. (Iberhaupt  môglichen  lustigen  Personen  festgestellt 

haben,  wâre  der  Begriff  „lustige  Person"  also  zu  deflnieren: 
eine  lustige  Person  ist  eine  solche  Person,  bei 

der  die  Komik  der  „inneren  vSituation"  Selbst- 
zweck,  der  Charakter  dagegen  Nebensache  ist. 

Theoretisch  betrachtet,  liegt  fUr  jeden  komischen  Einzel- 
typus die  Mflglichkeit  vor,  sich  in  eine  lustige  Person  zu 
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verwandeln  (vgl.  S.  6).  Wenn  wir  dagegen  nur  die  in  den 
verschiedenen  Litteraturen  vorliegenden  thatsâchlichen  Ver- 
hâltnisse  ins  Auge  fassen,  ist  die  eben  gegebene  Définition 

zu  weit.  Die  lustigen  Personen  einer  bestimmten  ein- 
zelnen  Litteratur  kntipfen  namlich  nicht  an  jeden  be- 
liebigen  komischen  Einzeltypus,  sondern  nur  an  eine 
beschr&nkte  Anzahl  ganz  bestimmter  Typen  an, 
und  zwar  gewohnheitsm&ssig.  Es  ist  klar,  dass  nicht 

aile  komischen  Einzeltypen  in  gleicher  Woise  zur  Dar- 
stellung  von  lustigen  Personen  geeignet  sind.  Natiirlich 
erscheinen  zu  diesem  Zwecke  solche  Personen  am  ge- 
eignetsten,derenUrbilderim  wirklichen  Leben  eine  Funktion 
bekleiden,  die  mit  der  einer  lustigen  Person  im  Drama 
sehr  nahe  verwandt  ist  (Narr,  Sot).  Es  giebt  aber  auch 
lustige  Personen,  dercn  Urbilder  in  der  Wirklichkeit  der 
Rolle  eines  Spassmachers  ursprlinglich  durchaus  fern- 
stehen,  bei  denon  der  zu  Grunde  liegende  komische  Einzel- 

typus sich  aber  (loch,  durch  bestimmte  Ursachen  begtinstigt, 
schliesslich  zu  einem  solchen  Spassmacher  entwickelt 
(Clown,  Gracioso,  Hanswurst,  Badin,  Arlecchino).  Jene 
Ursachen  liegen  zumeist  in  den  Kulturverhâltnissen  des 
bctreffenden  Landes  und  der  betreffenden  Zeit. 

Shakespeare's  Narren  und  Clowns  sind  beide  be- 
stimmte einzelne  Arten  der  lustigen  Person.  Doch  ist  der 

Typus  des  Narren,  vom  geschichtlichen  Standpunkt  aus, 
zugleich  eine  dramatische  Nachbildung  der  Gestalt  des 
Hof-  und  Hausnarren,  also  eines  komischen  Einzeltypus, 
der  dem  Leben  jener  Zeit  angehîirt.  Der  Clown  vertritt 
urspriinglich  die  niederen  Volksklassen  in  ihrer  Berlihrung 
rtiit  den  hoheren  Standen:  er  ist  der  Inbegriff  ail  der 
komischen  Eigenschaften,  die,  in  den  Augen  der  damaligen 
Aristokraten  oder  aristokratisch  denkenden  Dichter,  ein- 
fachen  Leuten  anhaften,  wenn  sic  mit  Hoherstehenden 

zusammentrefTen:  er  fet  also  gleichfalls  eigentlich  ein  be- 
sonderer  komischer  Einzeltypus.  Da  aber  die  Narren  und 

Clowns  dos  englischen  Drainas  zu  Shakespeare's  Zeit  haupt- 
silchlich  dazu  dienen  sollen,  die  Zuschauer  zum  Lachen 
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zu  reizen,  da  eine  getreue  Schilderung  des  Hof-  und  Haus- 
narrentums,  oder  des  gemeinen  Mannes  der  damaligen  Zeit 
mit  jenen  Gestalten  gar  nicht,  oder  hôchstens  nur  nebenbei 
beabsichtigt  wird,  haben  wir  gewiss  ein  Reclit,  die  Narren 
und  Clowns  als  lustige  Personen  anzusehen.  Allerdings 
wird  trotz  alledem  der  in  ihnen  steckende  urspriingliche 
Einzeltypus  durch  ihre  Bestimmung,  als  lustige  Personen 
die  Zuschauer  zu  ergôtzen,  nur  selten  vollig  verdeckt;  er 
ist  meist  geniigend  bemerkbar,  uni  sie  nicht  als  lustige 

Personen  schlechthin ! '),  sondern  als  zwei  besondere  Unter- 
arten  dieser  Rolle  erscheinen  zu  lassen. 

Im  engeren  Sinne  sind  lustige  Personen  freilieh  nur 
die  Vertreter  subjektiver  Komik,  also  aile  Spassmacher 
von  Beruf,  und  damit  auch  die  Narren;  dabei  sind  aile 
diejenigen  ZUge,  worin  allein  der  personliche  Charakter 
der  betreffenden  G  estait,  nicht  ihr  Spassnmchertum  zum 
Vorschein  konimt,  als  nicht  zur  Rolle  einer  lustigen  Person 
gehCrig  zu  betrachten.  Im  weiteren  Sinne  konnen  aber 
auch  die  Darsteller  objektiver  Komik,  wo  dièse  Selbstzweck 
ist,  als  lustige  Personen  gelten,  deninach  auch  die  Rtipel 
des  englischen  Dramas. 

Das  Leben  der  Neuzeit  kennt  die  Einrichtung  des 

Hof-  und  Hausnarrentums  schon  langst  nicht  mehr,  und  das 
Verhaltnis  des  niederen  Volkes  zu  den  hoheren  Gesell- 
schaftsschichten  hat  sein  frïiheres  komisches  Gewand  ab- 
gelegt,  und  sich  zur  tiefernsten  sozialen  Frage  ausgestaltet. 
So  sind  auch  die  Xarren  und  Clowns  aus  dern  Drama  der 

Gegenwart  verschwunden.  Nur  noch  der  Zirkusclown  ist 
ein  verkiimmerter  Ûberrest  jener  alten  Dramengestalten; 
er  ist  die  wichtigste  Art  einer  lustigen  Person,  die  sich  in 
den  Schaustellungen  unserer  Zeit  erhalten  hat.  Wenn 

wir  von  der  Geschichte  des  Wortes  und  Begriffes  „clo\vn" 
ganz  absehen,  ist  der  lustige  Zirkusclown  mit  dem  Berufs- 

!l)  Solche  Personen  giebt  es  ja  auch  gar  nicht:  jede  lustige 
Person  lasst  sich  immer  auf  einen  bestimmten  komischen  Einzeltypus 
zuruckfôhren.  •  • 
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narren  im  englischen  Drama  des  16.  und  17.  Jahrhunderts 
viel  eher  wesensverwandt,  als  mit  seinem  damaligen 
Namensvetter,  dem  Clown  jenes  Dramas.  Das  Vergntlgen, 

das  uns  ein  guter  Zirkusclown  bereitet,  vermittelt  uns  zu- 
gleich  auf  psychologischem  Wege  ein  Verstândnis  flir  ail 
das  innige  Behagen,  womit  das  Theaterpublikum  zur  Zeit 

des  „lustigen  alten  England"  die  Spâsse  der  Narren  und 
Clowns  genossen  haben  mag,  Spâsse,  die  unsere  ver- 
wôhntere  Neuzeit  oft  nicht  mehr  zu  wllrdigen  imstande 
ist  Auch  die  Komik  des  heutigen  Zirkusclowns  besitzt 
die  Eigenschaften,  die  ich  oben  als  Kennzeichen  der  Komik 

der  lustigen  Person  iiberhaupt  hingestellt  habe.  Ein  be- 
sonders  lehrreiches  Beispiel  ist  der  Zirkusclown  dafiir, 
wie  sehr  die  lustige  Person  sich  als  Person  vom  wirklichen 
Leben  loslosen  kann;  denn  ein  Urbild  flir  die  Gestalt  des 

Zirkusclowns  bietet  die  Wirklichkeit  der  Qegenwart  Iiber- 
haupt nicht  mehr. 

Wenn  auch  die  lustigen  Personen  in  einer  einzelnen 
Litteratur  immer  nur  aus  wenigen  komischen  Einzeltypen 
hervorgegangen  sind,  so  sind  doch  gewcihnlich  auch  einige 
andere  dieser  Einzeltypen  im  Ûbergange  zur  lustigen 
Person  begriffen,  freilich  ohne  dass  ein  solcher  Ûbergang 
schon  ganz  oder  fast  ganz  abgeschlossen  ist,  wie  beini 
Vice,  und  bei  den  Narren  und  Clowns.  Es  giebt  unter 
jenen  im  Ûbergange  zur  lustigen  Person  begriffenen 
Einzeltypen  auch  wieder  mannigfaltige  Abstufungen,  je 
nachdem  wie  weit  im  einzelnen  Falle  dieser  Ûbergang 
vorgeschritten  ist.  Im  âltesten  englischen  Drama  bietet 
die  Gestalt  des  Teufels  das  Beispiel  eines  solchen  in  sich 
noch  unfertigen  Ûbergangs;  seine  Entwickclung  ist  von 
ganz  âhnlicher  Art  wie  die  des. Vice  (vgl.  S.  20). 

Die  lustige  Person  im  engeren  Sinne,  d.  h.  als  Ver- 

treter  der  subjektiven  Komik,  ist  gewohjich  eine  einzige  '^ Gestalt,  die  sich  schon  durch  dièse  ihre)  Sonderstellung 
von  allen  andern  Personen  des  betreffenden  StUckes  scharf 

unterscheidet,  so  dass  es  durchaus  berechtigt  erscheint, 
von  ihr  als  von   der   lustigen  Person  jenes  Dramas  zu 
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reden.  So  lange  die  Clowns  des  englischen  Dramas  noch 
haupts&chlich  die  objektive  Komik  vertreten,  und  somit 
als  lustige  Personen  hflchstens  im  weiteren  Sinne  anzusehen 
sind,  kommt  es  frèilich  vielfach  vor,  dass  die  Rolle  des 
Clowns  im  betreffenden  Stticke  nicht  durch  eine  einzige 

Person,  sondern  durch  eine  ganze,  allerdings  in  sich  ein- 
heitliche  und  gleichartige  Gruppe  von  Personen  dargestellt 
wird  (vgl.  auch  Anm.  1).  Letzteres  ist  z.  B.  bei  den 

Rttpeln  in  Shakespeare's  Mids.  der  Fall.  Der  Clown  ent- 
wickelte  sich  erst  allmilhlich  zu  einer  lustigen  Person,  im 
Gegensatz  zum  Narren,  der  gleich  von  vornherein  als 
solche  zu  gelten  hat.  80  lange  jene  Entwickelung  noch 
nicht  vollendet  ist,  begegnet  daher  in  manchen  englischen 
Stlicken  eine  Mehrzahl  auch  von  solchen  Clowns,  deren 

Komik  vorwiegend  subjektiv  ist.  Nachdem  aber  der  Be- 

griff  „Clown"  vOllig  im  Begriff  „lustige  Person"  auf- 
gegangen  war,  erscheint  auch  der  Clown  stets  als  einzelne 
Gestalt.  Dies  verânderte  Verhàltnis  des  Clowns  zum  be- 

treffenden Drama  wird  auch  âusserlich  dadurch  hervor- 
gehoben,  dass  allein  der  Clown  als  lustige  Person  „the 

clown"  genannt  wird,  w&hrend  ein  noch  im  Ûbergang  zu 
einer  lustigen  Person  begriffener  Clown  nur  „a  clown" 
heisst. 

Versuchen  wir  nun  auf  Grund  unserer  gewonnenen 
Ergebnisse  die  zu  Anfang  unserer  Untersuchung  (vgl.  S.  2) 
gestellte  Frage  zu  beantworten:  „ist  Falstaff  eine  lustige 

Person  oder  nicht?",  so  kann  die  Antwort  nur  lauten: 
nein,  obgleich  Falstaff  sowohl  in  den  betreffenden  Kônigs- 
dramen  als  auch  in  Wiv.  unzweifelhaft  die  komische 

Hauptfigur  darstellt,  Zur  Zeit  Shakespeare's  kntipft  sich 
die  Rolle  der  lustigen  Person  gewohnheitsmassig  nur  an 
die  Narren  und  (in  eingeschrànktem  Sinne)  die  Clowns. 
In  jenen  Kftnigsdranien  aber  gehOrt  Falstaff  nach  seinem 
litteraturgeschichtlichen  Stanunbaum,  wenn  bei  einem  so 
grossartig  individuellen  Charakter  tlberhaupt  noch  vom 
Typischen  geredet  werden  kann,  zum  Typus  des  „Miles 

gloriosus".     Seine  Komik   ist   hier   vor   allem  Charakter- 
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koinik;  die  Komik  der  „inneren  Situation"  ist  in  seincr 
Rolle  zwar  sehr  bedeutend,  aber  doch  nicht  Selbstzweck, 

sondera  dient  dazu,  ihn  als  genialen  Witzbold  zu  kenn- 
zeichnen.  In  Wiv.  dagegen,  wo  Falstaff  als  komischer 
Einzeltypus  Ubrigens  eher  Pantalone  als  Miles  gloriosus 

ist,  tritt  die  Komik  der  „âusseren  Situation"  sehr  stark 
in  den  Vordergrund,  und  die  der  „inneren  Situation" 
eigentlich  noch  mehr  zurilck  als  in  den  KOnigsdramen. 

Zunachst  ist  es  die  Aufgabe  vorliegender  Abhandlung, 
nacbzuweîsen,  wie  die  in  den  Narren  und  den  Clowns  des 
eigentlichen  englischen  Drainas  dargestellte  Rolle  der 
lustigen  Person  schon  auf  den  Vorstufen  dièses  Dramas, 
in  den  Misterien,  Mirakelspielen,  Moralitâten  und  komischen 

Zwischenspielen  („merry  interludes")  durch  mancherlei 
Gestalten  vorbereitet  wird12).  In  den  beiden  letzten  Ab- 
schnitten  sollen  endlich  die  Narren  und  die  Clowns  selbst 

vorgeftihrt  werden. 

*'2)  Als  Teufel  und  besonders  als  Vice  greifen  ubrigens  dièse 
Vorlaufer  der  Narren  und  Clowns  schon  in  das  eigentliche  Drama 
hiniiber. 



IL   Clownartige  Gestalten  in  den  Misterien 
und  iiltcsten  Mirakclspielen. 

Obwohl  auch  die  franzosischen  Misterien  der  Komik 

einen  weiten  Spielrauni  gewâhren,  so  sind  doch  die 
komischen  Bestanclteile  im  englisclien  Misteriendrama  nicht 
nur  zahlreicher,  sondern  ihre  Komik  auch  zugleich  derber 
und  krâftiger.  In  der  Menge  der  komischen  Ztige  und  in 
der  Stârke  ihrer  Wirkung  kommen  die  englischen  Misterien 

den  deutschen  ungefàhr  gleich.  Dagegen  sind  die  Ver- 
hâltnisse,  die  das  Entstehen  und  die  Fortentwickelung  der 
Komik  im  geistlichen  Drama  bedingten,  in  Deutschland 
von  anderer  Art  als  in  England.  Auf  die  Komik  der 

deutschen  geistlichen  Spiele  haben  die  fahrenden  Spiel- 
leute  jedenfalls  bedeutend  eingewirkt,  wenn  es  aucli  nicht 
gerechtfertigt  ist,  dièse  Komik  mit  Wirth  (S.  201)  aus- 
schliesslich  auf  den  Einfluss  der  fahrenden  Leute  zuriick- 
zuflihren.  In  den  englischen  Misterien  liegt  ein  Einfluss 
der  Minstrels  kaum  vor,  jedenfalls  nicht  in  nennenswertem 
Umfange;  denn  in  England  fiel  die  Auffîihrung  (1er  Misterien, 
als  sie  den  Hànden  der  Geistlichkeit  entglitten  war,  nicht 
den  Spielleuten,  sondern  den  stadtischen  Handwerker- 
ziinften  anheini. 

An  dem  schon  von  vornherein  als  fertig  gegebenen 
biblischen  Stoff  der  Misterien  kann  sich  die  dichtende 
Phantasie  nur  in  beschrânktem  Masse  bethatigen.  So  weit 
dies  aber  geschehen  ist,  weisen  die  englischen  Misterien, 
ebenso  wie  das  geistliche  Drama  in  Frankreich  und 
Deutschland,  ein  nationales  Gepriige  auf.  Nur  hier  und 
da,  besonders  in  den  Ch.  PL,  sind  Anklange  an  das  ent- 
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sprechende  Drama  der  Franzosen  wahrzunehmen;  nirgends 
aber  sind  in  den  englischen  Misterien  Einwirkungen 

anderer  Litteraturen  nachgewiesen|:l).  Hier  haben  wir  es 
nur  mit  solchen  franzôsischen  Einfltissen  zu  thun,  die  an 

den  il  den  Rahmen  dieser  Abhandlung  gehtfrigen  Ge- 
stalten  hervortreten. 

Der  eben  behaupteten  verhâltnismâssigen  Selbstândig- 
keit  der  englischen  Misterien  widerspricht  es  keineswegs, 
dass  ihre  komischen  Gestalten  uns  vielfach  an  die  ent- 
sprechenden  Porsonen  im  franzftsischen  und  deutschen 
Drama  erinnern.  Die  als  Trager  der  Komik  dienenden 
Personen  sind  ja  in  den  genannten  drei  Litteraturen  auch 
nur  zum  Teil  identisch  oder  gleichartig,  und  selbst  wo 
dieselben  Gestalten  in  allen  drei  Litteraturen  tlberein- 

stimmend  mit  komischen  ZUgen  ausgestattet  werden,  er- 
klâren  sich  fast  aile  derartigen  Ûbereinstimmungen,  ohne 
dass  eine  unmittelbare  Beeinflusswig  der  einen  Litteratur 
durch  die  andere  angenommen  zu  werden  braucht,  aus 
der  Gemeinsamkeit  des  Stoffes,  die  in  den  verschiedenen 

Lândern  unabhllngig  von  einander  gleichartige  Er- 
scheinungsformen  zeitigte  u). 

Trotz  des  Reichtums  an  Komik,  den  die  englischen 
Misterien  besitzen,  ist  eine  eigentliche  lustig&  Person  als/ 
besondere  foststehende  Rolle  in  ihnen  nicht  vorhandenJ 

Nattirlich  war  es  nicht  etwa  der  Ernst  der  heiligen 
Handlung,  der  ihr  Auftreten  verbot;  dièse  Handlung  ist 
ja,  wie  schon  angedeutet  wurde,  vielfach  mit  Ztigen 
derbster  Possenhaftigkeit  untermischt.  Der  Grund  fUf  ihr 
Fehlen  lingt  vielnichr  einfach  darin,  dass  sie  noch  nicht 
zu  einer  sell)standigen  Rolle  ausgebildet  war. 

Zahlreich  sind  dagegen  in  diesën  Misterien  die  Per- 
sonen, die  einzelne  komische  Typen  darstellen,  und  .als 

solche    einer   lustigen   Person   mehr    oder   weniger   nahe 

13)  Naturlich  abgesehcn  von  der  mittellateinischcn  dramatischen 
Litteratur  des  eigenen  Landes  und  der  internationalen  Legenden- 
dichtung  in  lateinischer  Sprache. 

»4)  Vgl.  auch  Creizenach  S.  301. 
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kommen.  Teils  sind  dièse  Personen  derBibel  entnommen15), 
teils  frei  erfunden.  Bestimmte  Gestalten  cler  biblischen 

Geschichte  werden  mit  Vorliebe  mit  komischen  Ztigen 
ausgestattet.  Bei  den  meisten  dieser  Gestalteu  bietet  die 

Bibel  selbst  einen  gewissenAnhalt  ftir  die  ihnen  zuge- 
schriebenen  komischen  Eigenschaften.  Ohne  schon  in  der 
Bibel  irgendwie  als  komische  Charaktere  gezeichnet  zu 
sein,  tragen  sie  doch  schon  dort  einen  mehr  oder  weniger 
deutlich  hervortretenden  Keim  dcr  Koinik  in  sich,  der  nur 
entwickelt  zu  werden  brauchte.  Wie  nahe  lag  es  z.  B., 
die  das  Grab  Christi  bewachenden  Soldaten  als  bramar- 
basierende  Feiglinge  aufzufassen! 

Jene  in  den  englischen  Misterien  zu  komischen  Ge- 
stalten  ausgearbeiteten  Personen  der  biblischen 
Geschichte  gehtfren  nach  itoren  Charakteren  zu  drei  ver- 
schiedenen  Gruppen:  obenan  steht  ihrer  Bedeutung  nach 
die  Gruppe  der  bramarbasierenden  Tyrannen,  und, 
diesen  nahe  verwandt,  der  prahlerischen  und  feigen 
Soldaten;  der  zweiten  Gruppe  gehflren  die  „bosen 

Sieben"  an16);  die  dritte  besteht  aus  den  rohen  und 
plumpen  Bauerntolpeln  und  andern  Lummeln  voii 
âhnlicher  Art.  Nur  die  letzte  der  eben  genannten 
Gruppen  liegt  innerhalb  des  Bereiclis  nieines  Themas,  da 
sie  den  Clowntypus  des  spâteren  Drainas  vorbereitet.  Da- 
mit  ist  nicht  gesagt,  dass  die  zu  jener  dritten  Gruppe 

gehflrigen  LUmniel  auch  als  solche  lustigen  Personen  be- 
sonders  nahestehen.  Komische  Ztige  sind  nur  ungleich- 
mâssig   unter  dièse  Ltimmel   verteilt.    Ùberdies   ist   ihre 

,6)  Eine  Hauptquclle  der  Misterien  sind  neben  der  Bibel  auch 
die  Apokryphen.  Fur  die  vorliegende  Untersuchung  kommen  sie 
aber  kaum  in  Betracht.  Ihnen  sind  zwar  einige  Situationen  ent- 
iehnt,  die  sich  zum  Zweckc  der  Komik  ausbeuten  licssen:  aber  von 
den  komischen  Charakteren  der  Misterien  lttsst  sich  schwerlich  auch 

nur  ein  einziger  auf  die  Apokryphen  als  seine  eigentliche  Quelle 
zuriickfùhren. 

i6)  Nur  vertreten  durch  Noah's  Frau,  die  in  allen  Misterien- 
sammlungen  ausser  den  Co.  PL  als  „Shrew*  gezeichnet  ist. 



—     30    — 

Komik  grosstenteils  von  der  charakterisierenden  Art:  und 
auch  wo  sic  iiber  das  Charakteristische  hinaus  gesteigert 
wird,  geschieht  dies  keineswegs  in  hoherem  Grade  als 
z.  B.  bei  Herodes.  Jene  Ltimmel  kommen  also  hier 

weniger  wegen  ihrer  eigenen  Komik  in  Betracht;  ihre 

besondere  litteraturgeschichtliche  Bedeutung  beruht  viel- 
mehr  vor  allem  darauf,  dass  der  spatere  Glowntypus  an 
sie  anknttpft. 

Zur  Qruppe  der  JjilnjjiLiîl  gehtfrt  zunâchst  die  Gestalt 
des  CaiiL  Die  vier  Misteriensannnlungen  stellen  ihn  in 
nicht  ganz  einheitlicber  Weise  dar.  Die  Qo.  PL  und  Gh.  PL 
bieten  ci  ne  blosse  Umschreibung  der  bibliscben  Erzahlung. 
In  den  Y.  PL  sehen  wir  Gain  schon  mit  einigen  komischen 
Ztigen  ausgestattet.  Den  von  Gott  abgesandten  Engel 
behandelt  er  hochst  unversehamt,  indem  er  den  Fluch,  den 

jener  liber  ihn  verhàngt,  auf  dessen  eigenes  Haupt  zurlick- 
schleudert.  Ain  meisten  ist  Gain  als  komischer  Gharakter 

in  den  T\  PL  ausgearbeitet,  die  Uberhaupt  an  wirksamen 
komischen  Bestandteilen  am  reichsten  sind.  Hier  trâgt 
Gain  schon  ganz  deutlich  die  ZUge  eines  nordenglischen 
Bauern,  etwa  aus  dem  14.  Jahrhundert.  Als  solcher  wird 
er  mit  nicht  geringer  Lebenswahrheit  und  Lebendigkeit 
geschildert.  Als  niittelalterlicher  Baucr  ist  Gain,  ganz 
seiner  Rolle  gemâss,  uberaus  roh  und  plump,  und  dazu 

auch  gewaltthiitig:  auch  die  Komik,  die  er  vcrtritt,  ent- 
spricht  im  allgemeinen  seinem  bâurischen  Wesen,  und  geht 
nur  selten  iiber  das  fiir  einen  solchen  Liinimel  Charakte- 

ristische hinaus.  Dièse  Komik  ist  natlirlich  von  der  aller- 

niedersten  Art:  sie  besteht  hauptsâchlich  aus  den  un- 
tlâtigsten  Schimpfreden,  besonders  dem  sanften  Abel  gegen- 
Uber,  sowie  Fllichen  und  Ohrfeigen,  womit  er  seinen  Knecht 
reichlich  bedenkt.  Wenn  aber  Gain  als  Grund  ftir  dièse 

seine  Freigebigkeit  mit  Ohrfeigen  ganz  unverfroren  an- 

giebt  (p.  17):  „Z  dit  it  bot  to  use.  my  hand",  so  scheint  mir darin  ein  vereinzeltes  Probchen  eines  Selbstzwecks  der 

Komik  zu  liegen;  noch  mehr  an  einer  andern  Stelle,  wo 
Gain  sich  in  einem  Anilug  von  grotesker  Titanenhaftigkeit 
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nicht  scheut,  selbst  Gott  zu  verhflhnen,  als  dieser  ihn  zur 
M&ssigung  gegen  Abel  mahnt  (p.  14): 

„Whi,  who  i8  that  Hob11)  over  the  xcalleY 
We,  who  was  that  that  piped  so  8 malle? .... 

God  i8  ont  of  hys  icit" 
Als  rohe  Ltimmel  werden  auch  die  Polterer  und 

Henkersknechte  dargestellt,  die  an  Christi  Marter  und 
Kreuzigung  beteiligt  sind.  In  den  Co.  PL  wird  die  Passion 
sehr  kurz  abgethan.  Komisch  e  ZUgo  fehlen,  wenn  wir 
vom  Tafizen  der  .vicr  jlidischen  Henkersknechte  (hier  als 

,,Judaei"  bezeichnet)  uni  das  Kreuz,  an  dem  der  Heiland 
hângt,  im  Sttick  „The  Crucifixion  of  Christ"  absehen;  dies 
Tanzen  sollte  jedenfalls,  so  ungeheuerlich  dies  uns  auch 
scheinen  mag,  komisch  wirken.  Auch  bei  den  vier  jlidischen 

Henkersknechten  der  Ch.  PL  (ebenfalls  „Judaei"  genannt) 
tritt  nur  wenig  Komik  hervor18).  Die  Y.  PL  behandeln 
zwar  die  Passion  Christi,  besonders  die  Kreuzigung,  aus- 
fQhrlich  unter  Ausmalung  grobrealistischer  Einzelheiten, 
aber  schicklicherweise  ebenfalls  noch  ohne  Beimischung 
von  Komik,  durchaus  im  Gegensatz  zu  den  T.  PL,  die 

sonst  meist  eine  engere  Verwandtschaft  mit  jener  Misterien- 
sammlung  zeigen.  In  den  die  Passion  Christi  behandelnden 

Stttcken  der  T.  PL  spielen  die  Folterer  („Tortores")  eine 
Hauptrolle.  Die  Roheit  ihres  Wesens  war  schon  durch 
ihre  Rolle  als  selbstverstàndlicher  Zug  begrllndet.  Blosse 

Roheit  kann  aber  niemals  komisch  wirken,  auch  nicht  ein- 

mal  in  jenen  naiv  rohen  Zeiten  des  Mittelalters19).    Um 

t7)  Typischer  Name  fur  einen  Bauerlilmmel. 

!8)  Ein  Zug  rohester  Komik  liegt  in  den  Worten  des  dritten 
Juden,  Il  48,  Zeile  14—17  v.  o. 

tt)  Selbst  wenn  das  mittelalteriiche  Publikum,  wie  wir  wissen, 
ûber  die  Marter  menschlicher  Schlachtopfer  ladite,  galt  dies  Lachen 
nicht  eigentlich  der  rohen  Handlung  selbst,  sondern  den  komisch 

erscheinenden  Gesichtsverzerrungen,  Gliederverrenkungen  und  Angst- 
schreien,  iïber  die  ein  roher  Mensch  lachen  kann,  weil  er  die  Qualen, 
die  Ursache  jener  an  sich  durchaus  komischen  Erscheinungen,  nicht 
mit  empflndet. 
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eine  komische  Wirkung  zu  erzielen.  wurden  daher  zu  der 
Roheit  dieser  Folterer  andere  Ziige  hinzugefttgt,  <lie  als 
komiscb  gelten  sollten,  wenn  sie  auch  freilich  in  unserer 
Zeit  nur  noch  einen  verletzenden  Eindruck  macben  kftnnen. 

In  der  „Coliphizatioa  (Misshandlung)  treten  zwei  Folterer 
auf,  Llimmel  der  plumpsten  Art.  Wàhrend  sie,  unterstiitzt 
von  ihrem  Knechte  Froward,  den  Heiland  mit  Fâusten 
schlagen,  wechseln  sie  Scherzreden,  die  der  Roheit  ibrer 
Handlung  vollkommen  entsprechen.  Sie  setzen  Christus 
auf  einen  niedrigen  Schemel,  um  îhn  bequemer  ins  Gesicht 
schlagen  zu  konnen;  wie  der  erste  Folterer  sagt.  mUssten 
sie,  wenn  er  aufrecht  stânde,  uni  ihn  herum  hiipfen  und 

tanzen,  wie  Hàhne  auf  einem  HUhnerhofe.  In  der  „Flagel- 

lacio",  wo  drei  Folterer  den  Herrn  geisseln,  tritt  die  Komik 
zurlick;  die  Erzahlung  scliliesst  sich  hier  enger  an  das 

biblische  Original  an.  Ebenso  wenig  ist  die  „Crucifixio" 
komisch  gehalten,  an  der  vier  Folterer  betheiligt  sind. 
Eine  st&rkere  Komik  enthalten  dagegen  wieder  die  drei 

Folterer  im  Stlicke  «Processus  Talentorum".  Sehr  lebhaft 
âussert  jeder  von  ihnen  seine  Gier,  den  Mantel  Christi  zu 

bekommen;  der  zweite,  der  sich  selbst  „Spille-paynu 
(d.  h.  Schmerzzerstflrer,  wohl  scherzhaft  =  Henker)  nennt, 
legt  dièse  seine  Gier  sogar  in  recht  Ubelriechenden  Aus- 
drlicken  an  den  Tag,  die  offenbar,  vom  damaligen  Stand- 
punkt  aus,  komisch  wirken  sollten.  Der  dritte  Folterer 
kennzeichnet  seine  Gemlitsart  ausserdem  auch  durch  die 

Erkl^rung,  nichts  sei  ihm  so  lieb,  als  eine  Hinrichtung  zu 
vollziehen.  Er  gewinnt  den  Mantel  im  Wtlrfelspiel,  wird 

aber  von  Pilatus  gezwungen,  seinen  Gewinn  diesem  ab^l 
zutreten.  Zum  Schluss  fallen  aile  drei  Folterer  ganz  aus 

ihrerRolle:  die  beiden  leer  ausgegangenen  schworen  feier- 
lich  den  WUrfeln  ab,  und  auch  der  von  Pilatus  so  schnôde 
behandelte  Gewinner  hait  Uber  die  Verwerflichkeit  des 

WUrfelspiels  eine  salbungsvolle  Rede.  Es  liegt  hier  nicht 
etwa  die  -bekannte  Politik  des  Fuchses  den  zu  sauren 
Trauben  gegenliber  vor;  im  Qegcnteil,  dieser  (iberraschende 
Schluss  ist  ganz  ernst  gemeint,  und  zeugt  vom  Ungeschick 
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des  Dichters,  einen  Charakter  folgerichtig  durchzuftihren, 
oder,  wo  ein  solcher  eine  Wandlung  durchmacht,  dièse 
Wandlung  psychologisch  zu  begrlinden. 

Bei   diesen  Folterern  wird  das  Gebiet  des  Charakte- 
ristischea  schon  dadurch  tiberschritten,  dass  sie  tiberhaupt 
komische  ZUge  erhalten.    An  sich  lag  es  doch  viol  nilher, 
das  Entsetzliche  ilirer  Thâtigkeit  auch  auf  ilire  Personen 
zu   tibertragen,   dièse   Gestalten   als  Furcht  und  Grauen 

erregend   aufzufassen.     Dass   sie   auch   wirklich    so   dar- 
gestellt  worden  sind,  diirfen  wir  aus  den  Kostiinianweisungen 
schliessen,  die  sich  auf  ein  zu  Coventry  von  der  Zunft  der 
Schmiede  aufgeftihrtes  Passionsspiel  aus  der  ersten  Hîilfte 

des    15.  Jahrhunderts20)    beziehen.     Danach    trugen    die 
Henkcr  untcr  andereni  W&niser  aus  schwarzem  Steifleinen- 
stoff,    mit   darauf  gemalten    oder   geklebten  Xageln    und 

Wlirfeln21).  Ein  derartiges  Kostiim  batte  gewiss  den  Zwock, 
den    Henkcrn    ein    môglichst   schreckliches    Ausseres    zu 
geben.     Wenn   auch  jene  Kostiimanweisung  erst  aus  dera 
15.  Jahrhundert   staramt,    so   diirfen  wir  doch  annehmen, 

dass   eine   solche   Betonung    des   Furchtbaren    und   Ent- 
setzlichen    in    den    Gestalten    der    Folterer    und    Henker 

gerade   der   àlteren  Anschauung  entspricht.    dass  also  in 
den  Misteriensamnilungen,   wo    die    Passion   in    durchaus 
ernster  Weise    vorgeftihrt   wird,   in    den  Y.  PI.,   teilweise 
auch    in    den  Co.  PI.  und  Ch.  PL,   die  Henker   gleichfalls 
ein    solches   oder   âhnliches  grauenerregendes  Kostiira  zu 
tragen    pflegten.    Verschiedene    Grtinde    spreclien    dafttr, 

dass   die  T.  PI.  die  jiingste    der   vier   grossen  Misterien- 
samnilungen sind;  ihr  jiingerer  Ursprung  wird  auch  durch 

die  Komik  bcstâtigt,  die  hier  den  Folterern  anhaftet.    Die 
Entwickelung   dièses  Henkertypus   ist  der  des  Teufels  im 
englischen  Drama   parallel   gegangen,   der  auch,   wie  wir 
spâter  sehen  werden,  aus  einer  ursprlinglich  schrecklichen 

3°)  Dièses  Spiel  selbst  ist  verloren  gegangen  und  nicht  identisch 
mit  den  entsprechenden  Teilen  del*  Co.  PI. 

«)  8harp  p.  16.    Wûlker  S.  119. 
Ç  aiMrtim  XVH.  3 
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allmahlich  zu  einer  komischen  G  estait  wurde.  Auch  Çain 
erlebte  âhnliche  Wandlungen;  offenbar  sind  die  Misterien, 
in  denen  er  einfach  nach  der  Bibel  geschildert  wird,  âlter 
als  die  andern,  wo  seine  Person  scbon  mehr  oder  weniger 
mit  komischem  Beiwerk  ausgeschmtickt  erscheint. 

Viel  mehr  als  Cain  und  die  Folterer  âhneln  den 

spateren  eigentlichen  Clowns  die  Hirten  der  Weihnacht. 
In  den  Co.  PI.,  wo  die  beiden  ersten  Hirten  Boosras  und 
M  au  nf  ras  heissen,  wahrend  der  dritte  nicbt  benannt  ist, 
enthalt  das  Hirtenspiel  kaum  etwas  Komisches.  Htfchstens 
wâre  als  Kennzeichen  ihrer  bâurischen  Einfalt  zu  er- 

w&hnen,  dass  die  Hirten  das  „Gloiia  in  excelsis  deo"  des 
Engels  in  ihrer  Weise  sich  zurechtlegen.  Boosras  be- 

hauptet.  der  Gesang  habe  „gle,  gloy  glory"  gelautet, 
wahrend  Maunfras  „gle,  glo,  glas,  glum"  gehOrt  zu 
haben  glaubt.  Hierin  erscheinen  die  komischen  Wort- 

verdrehungen  von  Shakespeare's  RUpeln  schon  ira  Keime 
vorgebildet.  Der  dritte  Hirte  konimt  der  Wahrheit  am 

nâchsten,  indein  er  nur  „gtory"  herausgehôrt  bat. 
In  ausflihrlicherer  Weise  ist  das  Hirtenspiel  in  den 

Ch.  PI.  behandelt,  wo  es  sich  zu  einem  selbstândigen 

Genrebilde  mittelalterlichen  englischen  Hirtenlebens  er- 
weitert.  Die  drei  Hirten  heissen  hier  Hancken,  Harvye 
und  Tudde.  Letzterer  zeigt  sich  als  Pantoffelheld  :  er 
kocht  eine  Salbe  fllr  die  Schafe,  will  aber  nicht,  dass  seine 
Ehehaifte  Kenye  etwas  davon  merke,  und  scheuert  deshalb 
die  zum  Kochen  benutzte  Pfanne  sorgfâltig  wieder  ab. 
Er  erklârt,  die  verheirateten  Mânner  wtissten  ja,  dass  sie 
ihren  Frauen  zu  gehorchen  h&tten.  Da  Essen,  wie  Tudde 
meint,  ihr  bester  Trost  sei,  nehmen  sie  eine  rccht  lippige 
Mahlzeit  ein,  bestehend  aus  làndlichen  Leckerbissen.  Nach 
dem  Mahle  halten  sie  einen  Ringkampf  ab,  wobei  aile 
drei  nach  einander  von  ihrem  Knechte  Trowlc  (lberwunden 

werden.  Das  „Gloria  in  excelsis  Deo"  des  Engels  wird 
von  ihnen  ebenso  missverstanden  wie  von  den  Hirten  der 
Co.  PL;  nur  wird  ihr  komisches  Missverst&ndnis  hier 
genauer  ausgemalt.    Als  sie  in  Bethlehem  angelangt  sind, 
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will  Hancken  den  Knecht  Trowle  zuerst  bei  Maria  und 
dem  Christuskinde  eintreten  lassen;  Harvye  macht  ihn 
aber  darauf  aufinerksam,  dass  er,  Hancken,  als  altester 
von  ihnen  den  Vortritt  haben  mtisse. 

In  den  Y.  PL  entbehren  die  Hirten  der  Komik;  die 
kurze  schlichte  Erzâhlung  beruht  ganz  auf  der  Bibel,  ohne 
irgend  welche  Ausschmlickungen  und  Erweiterungen  zu 
komischem  Zwecke. 

Wieder  gewahren  die  T.  PL  die  weitaus  reichste  Aus- 
beute  an  Komik.  Wâhrend  die  andern  Misteriensammlungen 
sicb  mit  einem  Hirtenspiel  begntigen,  enthalten  die  T.  PL 
zwei.  Das  zweite  Hirtenspiel  ist  nicbt  eine  Fortsetzung 
des  ersten,  sondern  beide  fîihren  unabhângig  von  einander 
die  Hirten  auf  dem  Felde  und  das  Erscheinen  des  Engels 
vor,  laufen  also  einander  parallel.  Nur  noch  sehr  lose 
h&ngt  die  komisebe  Handlung  dieser  Hirtenspiele  mit  dem 
Faden  der  biblischen  Erz&hlung  zusammen.  Letztere  wird 
besonders  iiu  zweiten  Hirtenspiel  vOllig  zur  Nebensache; 
daher  tritt  auch  der  Selbstzweck  der  Komik  in  diesem 
besonders  stark  hervor. 

Im  ersten  Hirtenspiel  begegnen  drei  Hirten,  die,  gleicb 
Cain,  als  nordengliscbe  Bauern  geschildert  werden,  und 
die  Nanien  Gyb,  John  Home  und  Slowpace  tragen. 
Jene  drei  Hirten  sind  natlirlich,  als  die  richtigen  Clowns, 
die  sie  sind,  llimmelbaft  und  gefràssig,  und  dabei  von  einer 
rUhrenden  Einfalt  und  Gutmtitigkeit,  die  sie  von  der  Ro- 
heit  Cain's  und  der  Folterer  vorteilhaft  unterscheidet. 
Dièse  gemeinsamen  Eigenschaften  vereinigen  die  drei 
Hirten  zu  eîner  einheitlichen  Gruppe;  doch  nehmeii  vvir 
schon  hier  den  Versuch  wahr,  die  einzelnen  Personen  boi 
ail  ihrer  Âhnlichkeit  individualisierend  zu  sondern.  Natlir- 

lich gelingt  dieser  Versuch  nur  recht  unvollkommen:  aber 
es  ist  immerhin  bemerkenswert  genug,  dass  schon  auf  der 
frtthesten  Entwickelungsstufe  des  englischen  Dramas  ein 
Anlauf  zur  Individualisierung  gleichartiger  Charaktere 
gemacht  wird.  Slowpace  spielt  sich  namlich  gleich  bei 
seinem  ersten  Auftreten   als   den   beiden   andern   geistig 

3* 
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Uberlegen  auf.  Er  lUsst  die  Genossen  in  einen  leeren 
Mehlsack  hineinblicken,  und  veranschaulicht  ihnen  so  die 
Schw&che  ihres  Verstandes.  Zwar  wird  er  unmittelbar 
darauf  vom  hinzukommenden  Jak  Garcio,  ihrem  Knechte, 
mit  den  andern  in  denselben  Topf  geworfen;  denn  dieser 
sagt  (p.  88)  : 

„Of  aile  the  folys  I  can  telle, 
From  heven  unto  ht  lie, 

Ye  thre  bere  the  belle." 

Aber  auch  sp&ter  bemtiht  sich  Slowpace,  seine  vermeintliche 

oder  thatsàchliche  Ûberlegenheit  Uber  die  Gefâhrten  hervor- 

zukehren.  Ganz  an  Shakespeare's  Rlipel  erinnert  es  uns, 
dass  er  frcmdartige  Wtirter,  oder  wenigstens  solche,  die 
den  andern  nicht  gelaufig  zu  sein  scheinen,  in  entstellter 

Form  gebraucht,  so  (p.  90)  „re$torete"  statt  me.  restauratif, 
„appete"  statt  nie.  appétit*-).  Dies  tràgt  ihm  Gyb's  Be- 
wunderung  ein:  dieser  erklart,  Slowpace  spreche  ganz  wie 
ein  Gelehrter:  er  sei  ja  auch  durch  seine  Gelehrsamkeit 

bekannt.  Werden  wir  hier  nicht  speziell  an  Shakespeare's 
Ado  gemahnt,  wo  Verges  voll  andâchtiger  Bewunderung 

zu  Dogberry's  machtigem  Geist  emporblickt?  Wie  un- 
geschickt  aber  bei  alledem  die  Kunst  des  Verfassers  noch 
ist,  geht  z.  B.  daraus  hervor,  dass  er  den  Slowpace  spâter 
(p.  94)  zwei  Verse  von  Vergil  zitieren  lilsst.  Im  Bestreben, 
Slowpace  einen  Anllug  von  Gelehrsamkeit  zu  geben,  schiesst 
er  hier  weit  iiber  das  Ziel  hinaus. 

Das  erste  Hirtenspiel  zeigt  in  zwei  Punkten  eine  auf- 
fallende  Ahnlichkeit   mit   dem  entsprechenden  Stticke  der 

M)  Obige  Wortformen  glaube  ich  wenigstens  so  auffassen  zu 
durfen;  da  sie  durch  den  Reim  gesichert  sind,  wttre  es  unstatthaft, 
sie  auf  Rechnung  der  allerdings  argen  orthographischen  Verwilderung 
der  T.  PI.  zu  setzen.  —  Dagegen  ist  der  Anachronismus,  der  Slow- 

pace p.  93  in  den  Mund  gelegt  wird  (:  von  Christus  habe  schon  der 
heilige  Hieronymus  gesprochen),  nicht,  wie  obige  Sprachfehler,  vom 
Dichter  beabsichtigt.  Zu  einem  solchen  Anachronismus  passt  durch- 
aus,  dass  die  als  Heiden  charakterisierten  biblischen  Personen  in 
allen  englischen  Misterien  so  oft  bei  Mahomet  schworen,  u.  a.  m. 
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Ch.  PL  Das  lippige  Mahl,  das  die  Hirten  in  den  Ch.  PL 
einnebmen,  begegnet  auch  hier;  aber  wfthrend  in  den 
Ch.  PL  noch  kein  eigentlich  komischer  Zweck  in  diesem 
Motiv  zu  suchen  ist,  wird  die  Ûppigkeit  des  Mahles  in 
den  T.  PL  gerade  zum  Angelpunkt  der  ganzen  Koraik 

gemacht,  indem  sie  einerseits  noch  gesteigert  wird,  anderer- 
seits  aber  dies  schwelgerische  Mahl  im  lâcherlichsten 
Gegensatz  steht  zu  den  vorherigen  jâmmerlichen  Klagen 

John  Horne's  und  noch  mehr  Gvb's  liber  schwero  Zeiten 
und  bittere  Armut.  Ein  anderer  komischer  Zug,  der  in 
den  Ch.  PL  nur  leicht  angedeutet  ist,  wird  hier  etwas 
mehr  ausgeflihrt.  Nachdem  der  Engel  erschienen  war, 
und  Christi  Geburt  verklindet  batte,  war  das  Gesprâch 
der  Hirten  zeitweilig  in  Ernst  libergegangen;  jedoch  vor 
der  Thtir,  die  sie  zum  Christuskinde  flihrt  kommt  die 
allen  innewohnende  Clownsnatur  wieder  zum  Vorschein: 

sie  halten  schlichtern  inné,  und  beraten,  wer  zuerst  ein- 
treten  solle,  wobei  einer  den  andern  vorzuschieben  sucht. 
Da  das  Mahl  der  Hirten  in  den  Ch.  PL  tiberhaupt  noch 
nicht  als  komische  Episode  verwertet  wurde,  fehlt  dort 

auch  ein  weiterer  komischer  Einzelzug  des  ersten  Hirtcn- 
spiels  der  T.  PL:  als  wâhrend  des  Mahles  der  Bierkrug 
unter  den  Schlemmern  kreist,  ist  jeder  angstlich  besorgt, 
dass  der  andere  zu  lange  daraus  trinke,  und  ihm  selbst 
nicht  genug  librig  lasse. 

Das  Darbringen  der  Geschenke  ist  ein  allen  Misterien- 
sammlungen  ausser  den  Co.  PL  gemeinsames  Motiv23);  im 
ersten  Hirtenspiel  der  T.  PL  bestehen  die  Geschenke  aus 

s*)  Dies  Motiv  flndet  sich  auch  schon  in  dem  von  Manly  (I 
p.  XXVIII  ff.)  verflffentlichten  Bruchstiick  eines  Weihnachtsspiels  in 

einer  der  Bibliothek  von  „Shrewsbury  School"  gehorigen  Hds.  Der 
dritte  Hirte  gesteht,  er  kbnne  einem  so  hohen  Fiïrsten  wie  Jésus 
kein  angemessenes  Geschenk  darbringen:  er  schenkt  ihm  daher  einen 
Hornloffel,  der  hundert  Erbsen  fasst.  Skeat  setzt  die  Hds.  in  den 
Anfang  des  15.  Jahrhunderts.  Das  Stiïck  selbst  aber  niacht  den 
Eindruck,  als  ob  es  viel  alter  sei,  ja  iiberhaupt  die  iilteste  Form  der 
englischen  Weihnachtsspiele  darstelle.  Die  Hirten  tragen  hier  noch 
gar  keine  komischen  Ziige. 
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einem  kleinen  schmucken  K&stchen,  einem  Balle  und  einer 
Flasche,  die  zwei  englische  Mass  enth&lt. 

Im  zweiten  Hirtenspiel  stehen  nicht  die  drei  Hirten, 
sondern  der  Schafdieb  Mak  im  Mittelpunkt  des  komischen 
Interesses.  Doch  entfalten  die  Hirten  vor  dem  Auftreten 

Mak's  auch  einige  selbstândige  Komik.  Der  zweite  Hirte 
entspricht  dem  Tudde  in  den  Ch.  PI.,  da  er  sich  gleich 
diesem  als  Pantoffelheld  erweist.  Er  klagt  liber  die  Leiden 
des  Pantoffelregiments,  das  er  in  drolliger  Weise  mit  dem 
Familienleben  von  Hahn  und  Henné  vergleicht.  wo  der 
Hahn  es  auch  schwer  habe,  wenn  die  Henné  brtlten  wolle. 
Er  warnt  die  jungen  M&nner  vor  vorschneller  Heirat; 

nach  dieser  sei  „hâtte  ich's  gewusst!"  zu  nichts  mehr 
niltze.  Der  Pantoffelheld  gehflrte  noch  zu  Shakespeare's 
Zeit  zu  den  Lieblingstypen  des  englischen  Humors;  der 
Dichter  schlâgt  also  hier  ein  Thema  an,  das  in  seiner 
komischen  Wirkung  besonders  dankbar  war.  Jener  zweite 
Hirte  ist  nicht  mit  Namen  genannt;  der  erste  heisst  Colle; 
der  dritte  flihrt  den  bezeichnenden  Namen  Daw.  Er  zeigt 
sich  aber,  trotz  dièses  Namens,  als  schlauer  als  der  allzu 

vertrauensselige  Colle.  Als  Daw  den  Mak  des  Schaf- 
diebstahls  beschuldigt,  erklârt  Colle  das  fUr  eine  Verleum- 
dung,  wâhrend  der  zweite  Hirte  darauf  schwtfrt,  Mak  sci 
der  Dieb  gewesen.  Daw  ist  den  beiden  andern  nicht 
gleichgestellt,  sondern  steht  in  deren  Diensten.  Er  klagt 

ttber  schwere  Arbeit,  dlirftige  Kost  und  kargen  Lohn  — 
Die  Geschenke  der  drei  Hirten  sind  hier  ein  Ohrgehânge 
aus  Kirschen,  ein  Vogel  und  ein  Bail  zum  Tennisspiel. 

Das  Darbringen  der  Geschenke  wird  in  beiden  Hirten- 
spielen  der  T.  PI.  zu  einem  hUbschen  Zuge  ausgestaltet. 
In  beiden  redet  der  zweite  Hirte  das  neugeborene  Kind 

mit  dem  gleichen  Kosenamen  an:  „kleines  winziges  Fleder- 

wischchen"  (mop).  Sie  entschuldigen  sich  in  rUhrender 
Weise  ftir  die  Kleinheit  ihrer  Gaben.  Angesichts  des 
gtittlichen  Kindes  streifen  also  die  Hirten  ihre  LUmmel- 
haftigkeit  ganz  ah. 

In  den  Hirtenspielcn  weisen  manche  iibereinstimmende 
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Ztige  auf  eine  engereVerwandtschaft  der  englischen  Misterien 
mit  den  franzCsischen  hin.  Gerade  in  bestimmten  ein- 
zelnen  Motiven  gloichen  die  franztfsischen  Hirtenspiele 
den  englischen  :  „dass  die  Hirten  sich  zu  einem  frtfhlichen 
Mahle  vereinigen,  dass  sie  tiber  Steuerdruck  klagen,  dass 
sie  dem  Christuskinde  Spielsachen  und  andere  derartige 

Geschenke  bringen".24)  Mit  dem  komischen  Kern  der 
Handlung  und  der  Charaktere  haben  jedoch  dièse  Ùber- 
einstimraungen  nichts  zu  schaffen.  Die  Komik  der  Hirten 
in  den  englischen  Misterien  ist  von  ganz  anderer  Art  als 
in  den  franzôsischen  ;  sie  scheint  sich  vollig  unabh&ngig 
von  auslândischen  Vorbildern  herausgebildet  zu  haben. 

Als  Llimmel  treten  die  Hirten  in  den  franztfsischen 

Misterien  nur  vereinzelt  auf.25)  In  den  meisten  franzôsischen 
Hirtenspielen  wird  nicht  die  bâurische  Plumpheit  der 

Hirten,  sondern  die  idyllisch-heitere  Seite  des  Hirtenlebens 
hervorgehoben.  Nur  selten  klagen  dièse  franzosischen 
Hirten  liber  schwere  Zeiten:  meist  preisen  sie  gerade  im 
Gegenteil  ihren  Beruf  als  den  sclrônsten,  den  es  gebe. 
Eine  der  plumpen  LUmmelhaftigkeit  der  englischen  Hirten 
gerade  entgegengesetzte  grazitfse  Anmut  pflegt  in  den 

franzosischen  Hirtenspielen  alsGrundton  vorzuherrschen26). 
Zu  dieser  heitern  Liebenswilrdigkeit  passt  allein  das  Motiv, 

dass  die  Hirten  dem  Christuskinde  Spielsachen  als  Ge- 
schenke darbringen.  In  den  Ch.  PI.  und  T.  PI.  erscheint 

dieser  Zug  als  ein  fremdartiges  Elément,  das  mit  dem 
sonstigen  Charakter  der  liimmelhaften  Hirten  durchaus 

nicht  im  Einklang  steht.  Man  w&re  daher  versucht  an- 
zunehmen,  es  sei  dieser  Zug  ein  ursprlinglich  nicht  in  die 
englischen  Misterien  gehoriger  spaterer  Zusatz  franzosischen 
Ursprungs,  wenn  nicht  auch  die  Y.  PI.  und  sogar  das  bei 

**)  Creizenach  S.  209. 
•)  So  Gobe  lin  und  Riflart  im  anonymen  Misterîum  nLa 

Nativité-  (um  1450);  vgl.  Jubinal  II  73;  Petit  de  Julleville  11388. 
*)  So  in  Arn.  Greban's  „Nativitétt  und  in  vier  andern  fran- 

zosischen Weihnachtspielen;  vgl.  Petit  de  Julleville  11401.  428.  433. 
437.  621. 
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Manly  abgedruekte  altertîimliche,  „Shrewsbury  School" 
gehorige  Bruchsttlek  eines  Weihnachtspiels  (vgl.  Anm.  23) 
das  gleiche  Motiv  enthielten,  ohne  dass  in  diesen  Misterien 
die  Hirten  als  Lttmmcl  gezeichnet  sind.  Wir  erkennen 
hieraus.  dass  die  Lttnimelhaftigkeit  der  Hirten  erst  das 

Ergebnis  einer  jiingeren  Entwickelung,  dagegen  das  Dar- 
bringen  derGeschenke  ein  altîiberlieferterZug  der englischen 
Misterien  ist.  Im  Gegensatz  zu  letzteren  tritt  dieser  Zug 
im  franzîîsischen  geistliehen  Draina  erst  spiit  zum  ersten 

Maie  auf,  nîimlich  in  Arnoul  Greban's  „  Nativité"  (das 
MS.  tragt  das  Datum  1473  **),  und  dann  auch  in  nocb 
jiingeren  StUcken28).  Die  Ubereinstimmung  beider  Littera- 
turen  in  diesem  Motiv  ist  schwer  zu  erklâren:  dass  sie 

zufâllig  sei.  darf  bei  einem  so  eigenartigen.  von  der 

biblischen  Cberlieferung  unabhangigen  Zuge  wobl  als  aus- 
geschlossen  gelten.  und  eine  Beeinflussung  des  franzôsischen 
D ramas  durcb  das  englische  in  jener  Zeit  widerstreitet 
aller  sonstigen  Erfahrung.  Ain  wahrscbeinlichsten  scheint 
mir  eine  gemeinsame.  und  zwar  franzosische  Quelle  obigen 
Motivs  flir  bride  Litteraturen.  Dann  hiitte  schon  die  âlteste 

Form  des  englischen  Hirtenspiels  franzosische  Einwirkungen 
erfahren,  und  auch  im  franzosischen  Drania  handelt  es 

sich.  wenn  obige  Erklarunir  richtig  ist.  uni  einen  sehr  alten 
traditionellen  Zug.  dessen  erst  so  spates  Hervortreten 
zufâlligen  Umstanden  zuzuschreiben  ware. 

Uberblieken  wir  noch  einmal  die  der  Bibel  selbst  ent- 
nommenen  clownartigen  Gestalten  der  ensrlischen  Misterien, 
so  leuchtet  ein.  dass  Cain  und  die  Folterer  nur  in  sehr 

eingeschriinktem  Sinne  zu  den  Clowns  und  damit  zu  den 

lustigen  Persont*n  zu  rechnen  sind:  ihre  Roheit  beein- 
IrSchtiirte  allzusehr  die  komische  Wirkunsr.  In  den  Hirten 
der  Weihnaeht  da«regen  tritt  «lie  Rnhriî  ni*  lit  hervor.  Ihre 

hâurischt»    LununrihaftL'keit    «Tsolirint    mît   Hamilosigkeit 

-'  Vtfl.  IVtît  «:•*  Julirvitlt»  II  :fe<\  4«4.  W*  Geschenke  besteheti 

hier  aus  ein«T  kl»-iiu*n  Fivtr.  ein*r  Kînd«*rklap^T  umi  eîm'in  hôlieruen 
|^o!|  Ralentir  r. 

>    Yffl.  P.tiî  •!■•  JulWîlïr  ÏT*21. 



—    -41     — 

gepaart;  dièse  Verbindung  ergab  als  Produkt  die  Plump- 
heit,  eines  der  wirksamsten  Elemente  passiver  Koniik. 
Dadurch  kommen  dièse  Hirten,  besonders  die  des  ersten 
Hirtenspiels  der  T.  PL,  den  spâteren  Clowns  schon  viel 
nàher.  Aber  reine  Clowns  im  vollen  Sinne,  d.  h.  luslige 
Personen,  sind  auch  dièse  Hirten  noch  lange  nicht.  Ihre 
Koraik  bleibt  grosstenteils  innerhalb  der  Grenzen  des 
Charakteristischen.  Hôchstens  im  ersten  Hirtenspiel  der 
T.  PI.  gewinnt  die  Komik  liber  dièse  Grenzen  hinaus  an 
Bedeutung:  denn  die  erlesenen  Leckerbissen  ihres  iippigen 
Mahles  stehen  mit  der  einfachen  Kost  damaliger  Landleute 

durchaus  nicht  im  Einklang.  Da  die  Ûppigkeit  des*  Mahles 
hier  absichtlich,  und  zwar  zu  komischem  Zweck  gesteigert 

ist,  haben  wir  hier  einen  vereinzelten  Fall  des  Selbst- 

zwecks  der  Komik  der  „inneren  Situation",  oder,  was  in 
den  meisten  Fâllen  auf  dasselbe  hinauskommt,  der  Komik 
ilberhaupt.  Im  zweiten  Hirtenspiel  kommt  die  Komik  der 

Hirten  als  selbstândiges  Elément  neben  der  Mak's  nicht 
recht  auf.  Mak  kommt  einer  lustigen  Person  nllher  als 
die  Hirten,  die  er  zwar  zum  Spielball  seiner  Spitzbtibereien 
macht,  die  aber  (loch  noch  nicht  dumm  genug  sind,  uni 

neben  der  aktiven  Komik  Mak's  eine  gleich  starke  passive 
Komik  zu  entfalten.  Die  Anmut,  welche  die  Hirten  beim 
Darbringen  ihrer  Geschenke  an  den  Tag  legen,  entfernt 
sie  ebenfalls  von  den  eigentlichen  Clowns. 

Die  Komik  der  Clowns  des  eigentlichen  Dramas 
knupfte  an  obige  clownartige  Gestalten  an.  insofern  deren 
brauchbarste  komische  Elemente  auch  spîiter  wiederkehren: 

ihrer  aller  llimmelhafte  Plumpheit;  die  Priigel  und  Schûnpf- 

;rèderi  Cain's  und  der  Folterer;  die  Gefrassigkeit  der  Hirten, 
ihro.  Missverstandnisse  und  Wortverdrehungen.  Dagegen 
Hess  man  spiiter  die  unbrauchbaren  Elemente  fallen:  vor 

allem  die  unmenschliche  Roheit  jener,  aber  auch  die  liehens- 
wilrdige  Anmut  der  Hirten  beim  Ùberreichen  ihrer  Ge- 

schenke. Denn  das  Anmutig-Komische  gehOrt  ins  CJebiet 
der  feineren  Komik;  es  liegt  ebenso  ausserhalb  des  Be- 
reichs   des  Derbkomischen,    das   fiir  den  Clown  natiirlich 
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allein  in  Betracht  kommt,  wie  auf  der  andern  Seite  die 
bis  zur  Grausamkeit  gesteigerte  Roheit. 

Neben  obigen  biblischen  Personen,  von  denen  einige 
freilich  in  der  heiligen  Schrift  nur  erw&hnt,  aber  nicht 
genauer  geschildert  werden,  so  dass  die  Ausmalung  im 
Einzelnen  ganz  den  Misterien  Uberlassen  blieb.  steht  eine 
lange  Reihe  von  andern,  ebenfalls  komisch  gefârbten 
Gestalten,  welche  die  Bibel  nicht  kennt.  Da  auch 

sonst  eine  Quelle  flir  die  meisten  von  ihnen  nicht  nach- 
gewiesen  ist,  diirfen  wir  von  der  Mehrzahl  dieser  Ge- 

stalten vermuten,  sie  seicn  von  den  Misteriendichtern  zu 
komischem  Zweck  hinzugedichtet  worden.  Auch  hier  haben 
wir  nur  solche  Gestalten  zu  berlicksichtigen,  die  den 
spâtcren  Clowns  am  n&chsten  stehen.  Es  sind  aies  die 
clownartigeJi  Diener. 

In  allen  Litteraturen  wird  die  Gestalt  des  Dieners 

gern  und  reichlich  mit  komischen  ZUgen  versehen.  Gar 

oft  stimmen'  dièse  Ztige  mit  der  Wirklichkeit  nur  recht 
ungefâhr  tiberein.  Fast  durchweg  haben  die  Diener  auf 

der  Btihne  Eigenschaften,  die  ihren  Urbildern  im*  wirk- 
lichen  Leben  nur  vereinzelt  zukommen;  wenigstens  wtirde 
die  dreiste  Frechheit,  die  der  Diener  im  Drama  beinahe 

stets  ungestraft  an  den  Tag  legen  darf,  ihm  in  der  Wirk- 
lichkeit meist  recht  schlecht  bekommen.  Um  komische 

Wirkungen  zu  erzielen,  wird  also  der  Diener  des  wirklichen 
Lebens,  indem  er  auf  die  Btihne  verpfl#nzt  wird,  manchen 
nicht  naturwahren  Umwandlungenr  uûterworfen.  Dadurch 
nâhert  sich  der  Diener  einer  liïstigen  Pérson;  in  den  clown- 
artigen  Dienerri  Shakespeares  uîid  seiner  Zeitgenossen 
sind  Diener  und  lustige  Person  èchon  zusammengefallen, 

Nicht  aile  in  den  englischen  iJlisterien  vorkommenden 
Diener  gelrôren  hierher;  eiftige  haben  tiberhaupt  nichts 

Komischës  an  sich;  so  der  Bote2*)  des  Herodes  in  adlen 
vier  Misteriensammlungen,   der   ein  blàsses  Werkzeug  in 

®)  In  den  Co.  PI.  als  „8cne8callti8",  in   den  Ch.  PI.  als  ,9Preco'\ 
sonst  als  „yuntiu$"  bezeichnet. 
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der  Hand  seines  Herrn  ist;  die  beiden  Knaben  in  Abraham's 
Diensten  in  den  Y.  PI.  und  T.  PI. 30),  u.  s.  w.  Es  ist  wohl 
kein  Zufall,  dass  die  Diener  in  den  Misterien,  sobald  sie 
zusammen  mit  ihren  Herrn  auftreten,  nur  dann  komisch 
gezeichnet  sind,  wenn  ihre  Herren  dem  Typus  der  LUmmel 
angehttren.  Aile  dièse  Diener  sind  naseweis  und  frech; 
sie  lieben  es,  ihren  Herren  einen  Schabernack  zu  spielen 
und  sie  zu  parodieren.  Offenbar  waren  dièse  Diener  dazu 
bestimmt,  gegenUber  der  passiven  Koraik  ihrer  Herren 
aktive  Koraik  zu  entfalten  und  so  einen  wirksamen 

komischen  Kontrast  zu  jenen  darzustellen. 

Dem  rohen  Tfllpel  Cain  wird  in  zwei  Misterien- 
sammlungen  ein  Diener  an  die  Seite  gestellt.  In  den 

Y.  PL  heisst  dieser  „Brewbarret"31);  doch  tritt  er  hier 
nur  sehr  fltichtig  auf,  so  dass  sich  ihm  kaum  Gelegenheit 

bietet,  viel  Komik  aufzuwenden.32)  Dagegen  findcn  wir 
wieder  in  den  T.  PI.  eine  sorgfâltiger  ausgeflihrte  komische 

Gestalt  in  Cain's  Ackerknecht  Garcio.-,s)  Er  ertfffnet  das 
betreffende  Stîick  mit  einer  vorwitzigen  Rede,  worin  er 
sich  selbst  als  einen  lustigen  Burschen  bezeichnet,  und  die 

versammelten  Zuschauer,  die  er  „harlote"  anredet,  nach 

Art  der  bramarbasierenden  Tyrannen'  in  hflchst  unver: schâmter  Weise  zur  Ruhe  mahnt.  Dann  tritt  Cain  auf 
und  schilt  Garcio,  weil  das  Vieh  so  stflrrisçh  sei.  Dieser 
gesteht  ein,  dass  er  die  Krippen  mit  Steinen  statt  mit 
Futter  gefllllt  habe.  Ein  solcher  Dummejungeristreich  trâgt 

ihm  nattirlich  eine  Ohrfeige  von  seiten  "Cain's  ein.  Auch 
sp&ter  zeigt  sich  Garck)  als  ein  fauler,  ̂ aùfsâssiger,  wenig 
brauchbarer  Knecht;  er  beklagt  >sîch,  dass  er  den  ganzen 
Tag   umherrennen   nîîisse   und   dafilr  immer   wieder  nur 

w)  Letztere  sind  ûbrigens  nicht  frei  erfunden,  sondern  werden 
in  der  Bibel  erwfthnt 

Hi)  Wôrtlich  =  Streitbrauer;  me.  baret,  afz.  barat  =  Streit. 
^  Nach  der  Herausgeberin  der  Y.  PI.,  L.  T.  Smith,  ist  die 

Episode  mit  Brewbarret  ein  spttterer  Zusatz. 
*)  Mlat.  Form  dçs  franz.  garçon;  also  kein  Eigenname,  sondern 

Gattungsname. 
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Prtlgel  bekame.  Als  Cain  ihm  erflffnet,  dass  er  Abel  er- 
schlagen  habe,  will  ihn  Garcio  verlassen:  Cain  sucht  ihn 
aber  zu  besànftigen,  indeni  er  ihm  verspricht,  ihn  zum 
Freigelassenen  zu  machen.  Wir  haben  uns  also  den  Garcio 

als  Cain's  Leibeigenen  zu  denken.  Die  nun  folgende  Rede 
Cain's  zicht  Garcio  durch  beiseite  gesprochene  Bemerkungen ins  Lâcherliche. 

Ein  Knecht  der  Folterer  tritt  nur  in  einem  einzigen 

StUcke  der  T.  PI.  auf?  der  „Coliphizatio".  Er  trâgt  den 
bedeutsamen  Namen  „Frowarda,  und  ist,  seinem  Namen 
gemàss,  ebenso  widerspenstig  wie  obiger  Garcio.  Selbst 
wenn  er  die  Bcfchle  seiner  Herren  ausflihrt,  geschieht  dies 

immer  erst  nach  langerem  Strâuben.  Froward's  Klage 
Uber  rllckstandigen  Lohn  und  schlechte  ErnShrung  ist  ein 
ftir  die  clownartigen  Diener  der  Misterien  typischer  Zug 
(vgl.  Daw  S.  38;  ahnlich  auch  Garcio  S.  43  ff.).  Im  Ubrigen 
steht  Froward  an  Roheit  den  Folterern  vOllig  gleich,  wie 
er  auch  diesen  hilft,  den  Heiland  zu  misshandeln.  FUr  die 
Entfaltung  von  Koraik  bot  die  Rolle  nur  wenig  Spielraum. 

Eine  komische  Gestalt,  die  in  den  Diensten  der  Hirten 
der  Weihnacht  steht,  begégnet  uns  in  mehreren  Misterien. 
In  den  Oh.  PL-  hçisst  der  betreffende  Hirtenjunge 

„Trowleu..?"î)'  Airch,  hier  finden  wir  ein  âhnliches  Motiv 

wie  oben  "bèi  Froward:  Trowle  schlagt  das  ihm  von  den 
Hirten  angebotehe  Essen  aus,  auf  dem,  wie  er  behauptet, 
Maden  lierumkrochen:  tiberhaupt  will  er  nichts  geniessen, 
bevor  er  nicht  seinen  Lohn  empfangen  habe.  Er  klagt 

'auch  Uber  seine  zerlumpte  Kleidung.  In  manchen  Punkten 
sehen  wir  deutlich,  wie  die  Komik  seiner  Rolle  sich  Uber 
das  flir  letztere  Charakteristische  hinaus  zum  Selbstzweck 

erweitert.  Er  schildert  sich  selbst  als  eingefleischten  Faul- 
pelz:  wenn  er  sich  einnial  zur  Ruhe  niedergelegt  habe, 
pflege  er  nicht  aufzustehen,  selbst  wenn  ein  Ktfnig  oder 

**)  Das  Wort  entspricht  wohl  dem  heutigen,  besonders  in  Schott- 
land  gebrttuchlichcn  „troll"  (nordischen  Ursprungs),  das  eine  Art 
Kobold,  einen  Berggeist  bedeutet. 
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Herzog  k&me;  frage  ihn  dann  jeraand  nach  dem  Wege,  so 
deute  er  diesen  hflchstens  dure  h  das  Auf  heben  des  Beines  an. 

Trowle's  Unvcrschâmtheit  gegen  die  Hirten  ist  grenzenlos; 
Harvye  erklârt  sie  flir  unertr&glich,  und  Tudde  droht,  ihn 
ira  Ringkampf,  der  eben  verabredet  worden  ist,  lahm  zu 
$chlagen.  Aber  dies  erweist  sich  als  leere  Renommisterei  ; 

denn  Trowle,  der  schon  vorher  sehr  siegesgewiss  auf- 
getreten  war,  ttberwindet  nach  einander  aile  drei  Hirten. 
Seine  Witze  arten  schliesslich  in  Unflâtigkeit  aus.  Als 
aber  mit  dem  Erscheinen  des  Sterns  die  Stimmung  der 
Hirten  umschlâgt,  nimmt  auch  Trowle  an  diesem  Wandel 
teil.  Von  da  an  steht  er  den  Hirten  vollig  gleich,  wàhrend 
er  zuvor  ihnen  gegentiber  durchaus  eine  Sonderstellung 
eingenommen  hatte.  Er  teilt  ihre  naive  Unwissenheit,  als 

sie  das  „Glvria  in  exeelsis  Deo"  des  Engels  missverstehen. 
Der  Anblick  des  neugeborenen  Kindes  wirkt  selbst  auf 

Trowle's  Clownsnatur  so  mâchtig  ein,  dass  er  feierlich 
gelobt,  nie  mehr  etwas  zu  thun,  was  dem  Kinde  leid  wàre. 
Seine  ernste  Stimmung  hait  bis  zum  Schluss  an:  auch 
dass  er  dem  Jesuskinde  ein  Paar  alte  Striimpfe  seiner 

Frau  schenkt,  ist  nicht  absichtliche  Komik,  sondern  Kenn- 
zeichen  einer  rein  kindlichen  Naivet&t»  Dies  ergiel)t  sich 

aus  Trowle's  entschuldigender  Begrtindùng  fUr  die  Klein- 
heit  seiner  Gabe:  er  habe  sonst  nicbts,  .  tfas  Uberbàupt 
etwas  wért  wâre,  ausser  seinem  guten  Herzen  und  seinen 
Gebeten. 

Jak  Garcio35),  der  Hirtenjunge  im  ersten  Hirtenspiel 
der  T.  PI.,  tritt  nur  einmal  ganz  lltichtig  auf,  uni  séinen 
Herren,  den  Hirten,  zu  ertfffnen,  er  habe  niemals  solche 
Narren  gesehen  wie  sie,  ausser  den  Narren  von  Gothani. 
Dieser  Ort  war  eine  Art  englisches  Schilda  oder  Schôppen- 
stedt;  die  „mad  men  of  Gotham"  (in  Nottinghamshire)36) 
werden  auch  in  spâteren  Dramen  zuweilen  angeflihrt17), 

^  Ein  dritter  wGarcio**  kommt  in  der  „Mortificacio  Christi*4  der 
Y.  PI.  vor,  entbehrt  aber  aller  Komik. 

»)  Nach  Wright  p.  232. 
*?)  In  Knack  treten  sie  sogar  persônlich  auf. 
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und  erfreuten  sich  einer  sprichwBrtlichen  Bertlhratheit. 
Nach  Jak  Gracio  hatten  die  drei  Hirten  durch  ihre  Geburt 

ihren  Eltern  grosses  Leid  gebracht;  flir  dièse  wâre  es 
besser  gewesen,  einen  Hasen  oder  ein  Schaf  zu  erzeugen, 
als  solche  ausgesuchte  Narren.  Als  die  Hirten  nach  ihrem 
Vieh  fragen,  sagt  Jak,  sie  kônnten  ja  selbst  nachsehen, 
wie  es  diesem  erginge.  Dann  tritt  er  ab,  ohne  dass  wir 
von  irgend  welchen  nachteiligen  Folgen  hOren,  die  seine 
Liebenswtirdigkeiten  ihm  zugozogen  hîitten. 

Im  zweiten  Hirtenspiel  spielt  der  schon  behandelte 
dritte  Hirte  Daw  die  Rolle  eines  Knecht§  der  beiden 
andern  ̂ vgl.  S.  38). 

Wir  haben  uns  wohl  aile  eben  vorgefUhrten  Gestalten 
(diesen  Daw  vielleicht  ausgenonnnen)  als  JUnglinge  oder 
junge  Manner  zu  denken.  Bei  den  meisten  von  ihnen  wird 

die  Jugendlichkeit  auch  ausdrlicklich  hervorgehoben, 3ft) 
Froward  und  Trowle  sind  zwar  ebenso  frech  gegen  ihre 

Arbeitgeber,  wie  Brewbarret-Garcio  gegen  Cain,  oder  Jak 
Garcio  gegen  die  Hirten;  aber  wâhrend  dièse  beiden  nicht 
auf  gleicher  Stufe  mit  ihren  Herren  stehcn,  deren  bâuerischer 
Plumpheit  liberlegen  erscheinen.  ist  Froward  zwar  anfangs 
aufsâssig  gegen  die  Folterer,  aber  bei  der  Geisselung  selbst 
in  keiner  Weise  von  ihnen  abgesondert,  ein  ebensolcher 
Llimmel  wie  seine  Herren.   Ebenso  teilt  Trowle,  wie  schon 

8H)  Cain's  Ackerknecht  Garcio  nennt  sich  selbst,  wie  wir  gesehen 
haben,  „a  mer  y  lad"  (T.  PI.  p.  8).  Ausserdem  bezeichnet  das  Wort 
„Garcio"  selbst  zwar  einen  Diener  oder  Knecht,  schliesst  aber 

natiïrlich  auch  den  Begrift'  der  Jugend  in  sich  ein.  Froward  wird 
(T.  PI.  p.  200)  .,good  son'  angeredet.  Auch  Trowle  wird  (Ch.  PI.  I  125) 
„ladde"  genannt,  wahrend  der  Bezeichnung  „6oy",  die  ihm  ebenfalls 
beigelegt  wird,  wohl  kaum  besonderes  Gewicht  zukommt,  da  auch 

Manner  „hoy8f'  genannt  werden,  so  in  den  Y.  PI.  Christus  (p.  265. 
209.  334,  u.  s.  w.)  und  Petrus  (p.  259).  Da  Trowle  (nach  Ch.  PI.  I  141, 
Zeile  9  v.  u.)  verheiratet  zu  sein  scheint,  haben  wir  ihn  uns  wohl 
als  etwa  zwanzigjRhrigen  jungen  Mann  vorzustellen.  Die  Komik  des 
Ringkampfs  beruht  eben  darauf,  dass  der  jiingere  Trowle  seine  weit 
alteren  Herren  uberwindet,  von  denen  inan  doch  annehmen  sollte, 
si,e  seien  ihm  an  Korperkraft  iiberlegen. 
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betont  wurde,  die  naive  Unwissenheit  der  Hirten;  aucb 
sp&ter  nimmt  er  an  deren  Ernst  ebenso  teil,  wie  zuvor  an 
ihrer  komischen  Unwissenheit.  Er  ist  also  den  Hirten  in 

mehrfacher  Beziehung  gleichgestellt.  So  treten  uns  bei 
diesen  Gestalten  drei  Zttge,  in  verschiedener  Mischung 
verteilt,  entgegen:  allen  gemeinsam  ist  eine  vorlaute  Frech- 
heit;  Jugendlicbkeit  ist  bei  allen  vorauszusetzen  und  vvird 
bei  den  meisten  aucb  angedeutet;  bei  einigen  kommt  aucb 
eiue  clownartige  Ttflpelhaftigkeit  hinzu.  Vielleicht  dUrfen 
wir  in  diesen  Motiven  schon  die  freilich  nocb  unentwickelten, 
nur  undeutlicb  erkennbaren  Keime  zweier  verschiedener 
Unterarten  des  spâteren  Dienertypus  erblicken:  einerseits 
des  vorlauten  jungen  Burschen,  der  als  frdbreif, 
intelligent  und  witzig  hingestellt  wird,  Eigenschaften,  die 
im  spâteren  Drama  besonders  auf  die  Gestalt  des  Pagen 
Ubertragen  werden;  andererseits  des  eigentlich  en  clown - 
artigen  Dieners,  einer  Mischung  von  Einfalt  und  Witz. 
wie  wir  sie  bei  Shakespeare  z.  B.  in  Launcelot  Gobbo 

finden.  Dieser  eigentliche  clow#rtige  Diener  wird  freilich  nA 
sp&ter  stets  als  vôllig  erwachsener  Mann  hingestellt.  Es  ist 
eine  merkwiirdige  Eigentttmlichkeit  des  sp&teren  englischen 

Dramas,  dass  der  noch  im  Knaben-  oder  JUnglingsalter 
befindlicbe  Diener  (besonders  natUrlich  der  Page)  immer 

als  intelligente^  mehr  oder  weniger  witziger  Bursche  ge- 
kennzeichnet  wird,  und  eine  frtlhreife  Altklugheit  besitzt, 
die  gegen  die  Ubliche  Naivetât  seines  alteren  Berufsgenossen 
nur  um  so  auffâlliger  absticht.  Der  schnippische  witzige 
Page  des  spâteren  Dramas  steht  der  Rolle  einer  lustigen 
Person  meist  fern;  der  clownartige  Diener  ist  als  Clown 
eine  lustige  Person  (doch  vgl.  S.  25). 

In  Sacr.  und  in  Magd.  A,  Mirakelspielen'V&us  der 
zweiten  Hftlfte  des  15.  Jahrhunderts,  wird  der  Typus  des 
Dieners  fortgesetzt  und  weiter   ausgebildet,  indem   seine 

&)  Der  Einfachheit  wegen  rechne  ich  das  „Hostienspielfc  zu  den 
Mirakeln,  obgleich  es  eigentlich  weder  zu  diesen  noch  sonst  zu  irgend 
einer  der  iiblichen  alteren  Dramengattungen  gehbrt. 
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komischen  Zttge  vermehrt  werden,  und  er  tlberhaupt  als 

komische  Gestalt  an  Bedeutung  gewinnt.  '  •  In  beiden  Stiicken 
sind  die  Diener  Haupttr&ger  der  Komik,  und  zwar  haben 
wir  Lier  den  Dienertypus  in  der  soeben  besprochenen 

Unterart  des  naseweisen  jungen  Burschen.40)  Colle,  der 
Diener  des  Quacksalbers  Master  Brundyche  von  Brabant, 

tritt  mit  seineni  Herrn  in  einer  Episode  des  „Hostienspielstt 
auf,  die  mit  dessen  eigentlicher  Handlung  nur  sehr  lose 
verbunden  ist.  Schon  lctztcnr  Umstand  weist  darauf  hin, 
dass  die  reichliche,  wenn  auch  iioch  recht  plumpe  aktive 
Komik,  die  Colle  auf  Kosten  seines  Herrn  zu  Tage  fôrdert, 
in  bedeutendem  Masse  Selbstzweck  ist.  Colle  wttnscht 

seinem  Herrn  —  natilrlich  in  dessen  Abwesenheit  — ,  er 
mtfge  ain  Pips  erkranken,  vermutet  ihn,  als  er  lange  aus- 
bleibt,  in  irgend  einer  Kneipe.  wo  er  gewiss  seine  Kleider 
werde  zurlicklassen  inUssen;  denn  er  sei  in  allen  Wirts- 
h&usern  verschuldet.  Er  werde  sicher  dereinst  am  Galgen 
endigen.  Schliesslich  erlîisst  Colle  cine  Art  mUndlichen 
Steckbriefes  binter  seinem  Herrn:  ein  jeder,  der  ihn  sehe 
oder  seine  Àufenthalt  wisse,  mtfge  ihn  herbeischaffen  und 
zum  Pranger  ftihren.  Er  beschreibt  das  Âussere  seines 
Herrn,  wobei  dessen  platte  Nase  und  zerrissene  Hosen 
natflrlich  nieht  unerwahnt  bleiben.  So  parodiert  Colle  mit 
ergotzlicher  burlesker  Komik  einen  Bttttel.  Den  letzten 

Teil  seines  Redeergusses  hat  aber  der  inzwischen,  un- 
bemerkt  von  Colle,  herbeigekommene  Brundyche  mitangehôrt. 
Er  fâhrt  seinen  Diener  mit  der  Frage  an,  was  er  da 
schwatze.  Aber  dieser  versichert  ganz  unverfroren,  er 
habe  nûr  Gutes  von  ihm  geredet,  und  lenkt  sogleich  in 

4°)  Colle  wird  zwar  im  Personenverzeichnis  des  „Hostienspiels* 
und  V.  523  „the  lechys  man*'  genannt:  aber  V.  571  nennt  ihn  sein 
Herr  „boytl-  Wenn  auch  damit  nieht  viel  gesagt  tel  (vgl.  Anm.  38), 
so  sind  wir  doch  nach  der  Analogie  violer  gleichartiger  Gestalten 
zur  Annahme  berechtigt,  der  Ver.asser  habe  sich  ihn  als  jungen 
Mann  gedacht.  Die  Diener  in  Magd.  A.  sind  noch  Jùnglinge.  Der 

Name  „Colle"  begegnete  uns  schon  im  zweiten  Hirtenspiel  der  T.  PL 
(vgl.  S.  38). 
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geschickter  Weise  von  çlom  fUr  ihn  verfànglicuem  Thema 
ab,  indera  er  sich  teilnahnivoll  nach  dera  Befinden  einer 
Patientin  seines  Herrn  erkundigt.  Als  Brundyche  sagt 

(V.  581):  „I  warant  she  neuer  fêle  annoymenf*,  fragt  der 
boskafte  Colle:  „Why  ys  she  in  hyr  graue?"  Der  Quack- 
salber  beauftragt  Colle,  den  Leuten  seine  Heilmittel  an- 
zapreisen.  Dieser  verkUndet  darauf  dem  versanimelten 
Volk  in  uiarktschreierischer  Weise,  aile,  die  an  irgend 
einer  Krankheit  litten,  sollten  sich  an  seinen  Herrn  wenden, 
der  nicht  eher  ruhen  werde,  als  bis  sie  im  Grabe  lîigen,  u.  s.  w. 
Die  Episode  endet  damit,  dass  Brundyche  und  Colle  voni 
Schauplatz  hinweggeprUgelt  werden. 

In  Magd.  A  begegnen  zwei  clownartige  Diener:  der 
dem  heidnischen  Priester  zu  Marseille  dienende  unbenannte 

Chorknabe,  und  Grobbe,  eine  Art  Schiffsjuiige  auf  déni 
Schiffe,  das  die  Titelheldin  nach  Marseille  bringt.  Die 
Komik  beider  ist  von  der  niedersten  Art,  und  bedeutet 
gegentiber  der  zwar  derben,  aber  sehr  wirksanien  Komik 

Colle's  einen  Rtickschritt.  Ein  stark  sinnliches  Elément 
tritt  in  beiden  Gestalten  zuerst  hervor:  sie  âussern  ihren 
Geschlechtstrieb  sehr  unverhohlen.  Dem  Chorknaben 

dient  sein  Herr,  der  Priester,  als  Zielscheibe  des  Mut- 
willens.  Er  erklârt,  bei  den  Weibern  beliebter  zu  sein  als 
der  Priester,  der  so  fett  sei,  dass  seine  Last  eines  Pferdes 
Riïcken  entzweibrechen  wlirde.  Der  entriistete  Priester 

droht  in  den  untlâtigsten  Ausdriicken  mit  der  Peitsche; 
aber  der  Chorknabe  ist  seinem  Herrn  an  Unflâtigkeit 
gewachsen,  wie  seine  Antwort  zeigt.  Den  heidnischen 
Gottesdienst  zu  Ehren  Mahomets  macht  der  Chorknabe 

durch  das  Hersagen  sinnloser,  lateinisch  Hh^gender  Worter 
lâcherlich,  .uni  endlich  aile  Anwesenden  an  den  Galgen  zu 
verwUnschen.  Darauf  befiehlt  der  Priester  dem  Chor- 

knaben, mit  ihm  zusammen  zu  singen;  natlirlich  lasst  sich 
letzterer  auch  dièse  Gelegenheit,  seinen  Herrn  zu  argern, 
nicht  entgehen,  indem  er  ihn  durch  sein  schlechtes  Singen 
ganz  aus  dem  Text  bringt. 

Ein  ebenso  widerspenstiger  Burschc  wie  dieser  Chor- 
P&Uestra  XVU.  4 
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knabe  ist  der  Schiffsjunge  Grobbe.  W&hrend  aber  ersterer 

durchweg  komisch  gehalten  ist,  weicht  Grobbe's  anf&ng- 
liche  Komik  sehr  bald  dem  Ernste.  Er  weigert  sich,  dor 
Schiffsmannschaft  das  Essen  zu  bereiten:  er  habe  einen 

Krampf  in  den  Gliedern,  den  nur  ein  schOnes  Fr&uleiu 

beseitigen  ktfnne.  Der  Kapit&n  („nauta")  des  Schiffes, 

Grobbe's  Dienstherr,  sagt,  er  werde  ihn  lehren,  sich  mit 
Weibern  einzulassen,  und  verabfolgt  ihm  eine  Tracht  Prligel, 
worauf  Grobbe  den  Kapitîin  zum  Teufel  wOnscht,  aber 
gleich  danach  durch  seine  jâmmerlichen  Klagen  beweist, 
dass  sein  Trotz  gebrochen  sei.  Von  da  an  gehorcht  er 
willig  seinem  Herrn.  Dièse  Wandlung  giebt  Grobbe  eine 
Ausnahmestellung  unter  den  clownartigen  Dienern,  Uber 
die  ihre  Herren  sonst  nirgends  im  Drama  jener  Zeit  die 
Oberhand  gewinnen:  meist  machen  sie  ja  nicht  einmal 
einen  Versuch,  dies  zu  erreichen. 

Die  Personen,  in  deren  Diensten  die  drei  zuletzt  be- 
sprochenen  Diener  stehen,  sind  keine  LUmmel,  wie  die 
entsprechenden  Gestalten  der  Misterien,  sondern  gehSron 
mehreren  verschiedenen  Typcn  an.  Dadurch  kommt  unter 

die  Vertreter  der  passiven  Komik  grOssere  Mannigfaltig- 
keit;  docli  bleibt,  wie  wir  gesehen  haben,  das  typische 
Vcrh&ltnis  zwischen  Herrn  und  Diener  im  allgemeinen 

noch  unver&ndert.  Auch  Colle's,  des  Chorknaben  und 
Grobbe's  aktive  Komik  scheint  von  dem  grôsseren  oder 
geringeren  Grade  von  passiver  Komik  abzuhângen,  die 
ihre  Gebieter  an  den  Tag  legen.  Der  Quacksalber  war 
in  England  eine  besonders  beliebte  komische  Gestalt,  die 

sich  bis  auf  die  Gegenwart  hier  und  da  in  Weihnachts- 
vermummungen  und  Spielen  von  St.  Georg  und  dem 

Drachen  erhalten  hat41).  Eine  so  volkstlimliche  Gestalt 
war  besonders  geeignet,  als  Unterlage  flir  die  lebhafte 

Komik  Colle's   zu    dienen.    Auch  der  heidnische  Priester 

'-»»)  Vgl.  Marriott  p.  XXXV  ff.  —  Pollard,  Introduction  p.  XLV. 
—  Manly  1  289  ff.  (Oxfordshire  St.  George  Play);  292  ff.  (Lutterworth 

Christmas  Play).  —  Ferner  WA  Derbyshire  Mummer's  Play**  in  J.  0. 
HalliweU's  ^Contributions  to  Early  English  Li^erature**.    London  1849. 
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war  fttr  die  naive  Auffassung  der  mittelalterlichen  Christen- 
heit  an  sicb  scbon  eine  durchaus  lâcherliche  Figur;  der 
Chorknabe  sollte  dièse  L&cherlichkeit  auch  thatsâchlich 
erweisen.  Und  da  der  Kapitan  Qberhaupt  nicbt  als  komische 

Gestalt  gezeichnet  ist,  bot  sich  Grobbe  nur  wenig  Ge- 
legenheit,  aktive  Koniik  zu  entfalten. 

Eine  abgesonderte  Stellung  nimmt  der  Diener  des 

Paul  us  in  Conv.  ein.  Dieser  Diener  („seruus")  nimmt 
n&mlich  nicht  seinen  Herrn  auf  s  Korn  ;  dazu  war  letzterer 
als  Apostel  doch  zu  sehr  Respektsperson,  wenn  er  auch 
zur  Zeit  der  betreffenden  Szene  noch  unbekehrt  war,  und 
zu  Anfang  des  Sttickes  eine  prahlerische  Basselrede  nach 
Art  des  Herodes  vom  Stapel  gelassen  hatte.  Der  Diener 

f&llt  vielniehr  tiber  eine  Person  seinesgleichen  her,  nâm- 
lich  den  Stallknecht  („$iubularius")  des  Gasthofs,  in  dem 
Saulus  absteîgt.  Die  Komik  diesea  Dieners  steht  auf  einer 
sehr  niedrigen  Stufe;  sie  besteht  aus  groben  Schimpfereien 
und  unappetitlichen  Ausdrticken,  die  er  in  reichlicher  FUlle 

auf  das  Haupt  seines  Opferlammes  niederhageln  îasst4*), 
offenbar  zu  dem  alleinigen  Zweck,  die  Lachlust  der  Zu- 
schauer  zu  befriedigen;  bei  den  bescheidenen  AnsprUchen 
des  damaligen  Publikums  wurde  dieser  Zweck  wohl  auch 
vollauf  erreicht.  Darin  dass  das  Auftreten  des  Dieners 

gegen  den  Stallknecht  trotz  dessen  anfangs  ziemlich  hoch- 
mQtigen  Benehmens  nicht  genllgend  begrllndet  erscheint, 
kommt  der  Selbstzweck  der  Komik  zum  Vorschein;  es 
scheint  dem  Verfasser  nur  darauf  angekommen  zu  sein, 
jene  Schimpfereien,  die  komisch  wirken  sollten,  irgendwie 
anzubringen. 

Ebenso  abseits  von  den  tibrigen  Dienern  steht  ein 
Pfflrtner   des   Pilatus   im  Stttcke    „The  Conspiracy  to 

**)  Brandi  schrieb  das  Motiv  dièses  Streites  zwischen  Lakai  und 
Wirtshausknecht  friiher  (Me.  L.  S.  705)  dem  Einfluss  des  Plautus  zu, 
dessen  Sklavenszenen  hier  eingewirkt  haben  sollen;  jetzt  rechnet  er, 
jedenfalls  mit  grôsserem  Recht,  obigen  Streit  zu  den  einheimischen 
englischen  Schwankmotiven  (Qu.  S.  XL VII). 

4* 
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take  Jésus"  der  Y.  PI.43).  Als  Judas  an  der  Pforte  von 

Pilatus'  Halle  klopft,  zôgert  dieser  Pfôrtner,  den  ver- 
dâchtigen  Eindringling,  der  das  Aussehen  eines  Verrîiters 
und  Diebes  habe,  einzulassen.  Auf  des  Judas  Grobheiten 
bleibt  er  ihm  eine  Antwort  niclit  schuldig,  die  natUrlich 

auch  nicht  gerade  in  den  gewâhltesten  Ausdrlicken  ab- 
gefasst  ist.  Er  l&sst  den  Judas  erst  eintreten,  nachdem 
er  dazu  des  Pilatus  ausdrtickliche  Vollmacht  eingeholt  bat. 
Wir  haben  es  bier  mit  einem  Urabn  des  Pfôrtners  in 

Shakespeare's  Mcb.  zu  thun.  Zugleich  ist  dieser  Pfôrtner 
des  Pilatus  ein  allerdings  recbt  entfernter  jtlngerer  Vcr- 
wandter  des  Hollenpfôrtners  in  Harr.  (liber  letzteren  vgl. 
den  folgenden  Abscbnitt),  der  beim  Nahen  des  Heilandes 
ohne  weiteres  davon  lauft.  Die  Àhnlichkeit  beider  Ge- 
stalten  beschrankt  sich  freilich  darauf,  dass  beide  Pfôrtner, 
und  beide  mit  einem  Antlug  von  Komik  versehen  sind. 
In  ihren  Einzelbeiten  ist  aber  dièse  Komik  in  beiden  Fâllen 

vtfllig  verschieden.  —  Dass  der  Pfôrtner  dem  Einlass  Be- 
gehrenden  Scbwierigkeiten  macht,  ist  ein  in  mittelenglischen 
epischen  Dicbtungen  hâuflges  Motiv,  das  vielleicht  von  hier 
aus  in  die  Y.  PI.  eingedrungen  ist.  Dem  Judas  gegen- 
Uber  ist  das  Misstrauen  des  Pfôrtners  besonders  begreif- 
lich;  so  hait  sich  die  Komik  hier  im  ganzen  innerhalb  der 
Grenzen  des  Charakteristischen. 

4H)  Ein  zweiter  Pfôrtner  im  vorhergehenden  Stucke  dorselben 
Sammlung.  der  Petnis  und  Pliilippus  d<kn  Esel  liefert,  auf  dem  Jésus 
in  Jérusalem  einzieht,  entbehrt  komischer  Zuge. 



ni.  l)er  Teufel. 

A.  Ursprung  der  Komik  des  Teufels. 

Eine  andere  Gestalt,  oder  vielmehr  eine  ganze  Gruppe 
von  Uestalten,  nftmlich  der  Teufel  und  seine  Sippe,  n&hert 
sich  gleichfalls  im  Lauf  ihrer  Entwiçkelung  der  Rolle  einer 
lustigen  Person,  nur  von  einer  andern  Seite  her,  aïs  die 
eben  behandelten  clownartigen  Charaktere.  Von  diesen 
sind  hûchstens  die  Folterer  dureh  ihr  grausames  Amt  und 
ihre  erbannungslose  Roheit  entfernte  Verwandte  des  Teufels. 
Zu  einer  lustigen  Person  im  vollen  Sinne  wird  freilich  der 
Teufel  noch  nicht;  doch  haben  Umstéinde  verschiedener 
Art  zusamraengewirkt,  um  den  Abstand  zwischen  ihm  und 
einer  lustigen  Person  zuweilen  nicht  mehr  allzu  gross  er- 
scheinen  zu  lassen.  Zunâchst  ftlhrte  ein  allgemeiner  Grund 
von  psychologischer  Art  dazu,  dass  tiberhaupt  komische 
Ztlge  auf  den  Teufel  libertragen  wurden.  Es  ist  eine 
psychologisch  bemerkenswerte,  wenn  auch  leicht  erklâr- 
liche  Thatsache,  dass  unsere  abendlândischen  Kulturvtflker 

das  Schlechte  so  gern  mit  dem  Fluch  der'Lâcherlichkeit 
bekleiden.  Offenbar  lag  ein  gewisser  Trost  ftir  die  arme, 
durch  das  Bewusstsein  von  Sllnde  und  Schuld  gequaite 
Mcnschenseele  darin,  sich  (iber  ail  dies  Elend  mit  (iber- 
legenem  Humor  hinwegzusetzen,  indem  man  die  Pigur, 
die  nach  altcbristlicher  Auffassung  die  Personifikation  und 
zugleich  der  Urheber  ailes  Bôsen  in  der  Welt  ist,  mit 
Spott  und  Hohn  Ubergoss.  So  macht  der  Teufel  in  den 
mittelalterlichen  Litteraturen  des  Abendlandes  oft  einen 

durchaus  lâcher-lichen  Eindruck44).  Erst  als  die  herrschende 

u)  Dïese  Auffassung  des  Teufels  beginnt  nach  Koskoff  1  316  seit 
dem  Ausgang  des  11.  Jahrhunderts  hervorzutreten. 
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Orthodoxie  ihre  allgemeine  Geltung  zu  verlieren  begann, 
und  die  immer  zahlreicber  werdenden  Angriffe  auf  den 
altersschwachen  Ban  mittelalterlicher  Dogmatik  diesen 
selbst  zum  Wanken  zu  bringen  drohten,  da  verlor  man 

auch  dem  Teufel  gegenûber  die  zum  Humor  nOtige  Un- 
befangenheit.  Waren  doch  dièse  Angriffe  selbst  nach 
orthodoxer  Anschauung  sein  Werk;  ihre  Erfolge  lehrten, 
dass  man  den  Hollenftirsten  doch  nicht  flir  so  harmios 

halten  dtirfe,  als  dies  bisber  gescbehen.  80  gewinnt  im 
spâteren  Mit  te  lai  ter  der  Teufel  immer  mehr  an  Bedeutung; 
er  wird  nicht  mehr  als  l&cherliche  Figur  aufgefasst,  sondern 
als  der  unerbittliche  Feind  des  Menschengeschlechts,  mit 

dem  nicht  zu  spassen  sei.  Gerade  in  dièse  Zeit  des  ge- 
steigerten  Teufelsglaubens  fiel  nun  die  Bltite  der  englischen 
Misterien.  So  ist  es  natiirlich,  dass  letztere  ihren  Zu- 
scbauern  den  Teufel  als  hollischen  Feind  recht  lebendig 
zu  veranscbaulichen  sucbten;  dazu  war  es  ntftig,  ihm  ein 
môglichst  abstossendes  und  wîderwârtiges  Âusseres  zu 
geben.  Der  Teufel  erschien  also  in  den  Misterien  als  ein 

groteskes  Ungeheuer.  Seine  groteske  Erscheinung  ent- 
sprach  nicht  nur  ganz  folgerichtig  den  Vorstellungen,  die 
der  naive  Sinn  des  Mittelalters  sich  vom  Wesen  der 

hollischen  Majestat  gebildet  batte,  sondern  diente  zugleich 
moralisch-erzieherischen  Absichten:  sie  sollte  die  Zu- 
schauer  abschrecken  und  ihnen  eine  heilsame  Furcht  vor 

der  Hôlle  einjagen.  Aber  gerade  das  Qbermenschliche 
Wesen  des  Teufels.  das  Ungewohnliche,  AufTallende  seiner 
Erscheinung  brachte  die  Gefahr  mit  sich,  dass  der  bis  zur 

Furchtbarkeit  gesteigerte  Ernst,  der  seinem  Âusseren  an- 
fangs  eigen  war.  in  sein  Gegenteil  umschlug.  Wie  leicht 
konnte  bei  weniger  furchtsamen  Gemtitern  jene  erziehe- 
rische  Absicht  verfehlt,  statt  eines  abscbreckenden  ein 
bloss  belustigender  Eindruck  erzielt  werden.  Zudem  waren 
in  England  ja  mehrere  Jahrhunderte  lang  die  Misterien 
die  einzige  Dramengattung,  an  (1er  das  Volk  seine  Schau- 
lust  befriedigen  konnte.  So  stumpfte  die  Gewohnheit  all- 
mâhlich  auch  die  furcbtsamsten  Gemiiter  gegen  das  schreck- 
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liche  Àussere  des  Teufels  ab;  schliesslich  wurde  er  allen 

eine  besonders  vertraute  Gestalt,  ein  guter  alter  Be- 
kaanter,  den  man  immer  wieder  mit  Freuden  begrttsste, 
weil  man  sich  lângst  daran  gewôhnt  hatte,  in  ihm  den 
Hauptvertreter  einer  sehr  packenden  grotesken  Komik  zu 
erblicken.  Auf  dièse  Weise  kehrte  die  Entwickelung  der 
Gestalt  des  Teufels  im  englischen  Drama  wieder  zu  der 
âlteren  humoristischen  Auffassung  zuriick:  der  ubertriebene 
Ernst  ftihrte  mit  Notwendigkeit  zur  Komik. 

Die  Bestandteile  der  âusseren  Erscheinung  des  Teufels 
im  englischen  Drama  waren  grôsstenteils  traditionell,  und 
stimmen  daher  in  ihren  allgemeinen  Grundzttgen  mit  den 

Beschreibungen  seines  Aussehens  in  der  reichen  theo- 
logischen  Litteratur  defc  englischen  Mittelalters  liberein45). 
Wâhrend  aber  in  einer  blossen  Beschreibung  auch  sehr 
groteske  Einzelheiten  immer  noch  einen  durchaus  ernsten 
Eindruck  machen  kônnen,  wirken  dieselben,  oder  selbst 
viel  weniger  groteske  Einzelheiten  meist  komisch,  sobald 
man  sie  in  konkreter  Leibhaftigkeit  auf  der  Btlhne  erblickt. 
Auch  dieser  Umstand  mag  dazu  beigetragen  haben,  den 
Teufel  aus  einer  ernsten  in  eine  komische  Gestalt  liber- 

gehen  zu  lassen46). 
Die  Aufitthrungen  der  Misterien  wurden  aus  dem 

Inneren  der  Kirchen  vor  die  Kirchenthiiren ,  und  von 
hier  auf  die  offentlichen  Plàtze  der  Stâdte  verlegt;  die 
Darstellung  der  Rollen  ging  von  den  Geistlichen  auf  die 
stadtischen  Handwerkerzfinfte  liber.  Dièse  Umstânde 
hatten  eine  allmâhlich  zunehmende  Verweltlichung  der 
Misterien  zur  Polge;  sie  haben  jedenfalls  auch  bei  der 
Umwandlung  des  Teufels  in  eine  komische  Gestalt  mit- 
gewirkt. 

Die  ursprtinglich  gewiss  nicht  beabsichtigte  Komik 
des  Teufels  musste  bald  vom  Publikum  auf  die  Verfasser 

**)  Vgl.  Cushman  p.  1. 

**)  Ahnlichen  Ursprungs  ist  auch  vielfach  die  Koinik  des  Vice; 
vgl.  den  folgenden  Abschnitt. 
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der  Misterien,  und  noch  mehr  auf  die  Darsteller  des 
Teufels  zuriickwirken.  Als  man  einmal  gemorkt  batte, 
wie  sehr  dessen  ungeheuerliche  Erscheinung  geeignet  war, 
einen  nacbhaltigen  komischen  Eindruck  zu  erwecken,  da 

verzichtete  man  gern  vollig  darauf,  durch  ihn  abzu- 
schrecken,  um  sich  nur  die  so  tiberaus  dankbare  Komik 
dor  Rolle  nicht  entgehen  zu  lassen. 

» 

B.   Die  einzelnen  Teufeisgestalten. 

1.   Der  Teufel  in  den  Misterien. 

Schon  im  altesten  erhaltenen  Draina  der  englischen 

Litteratur,  in  dem  auf  dem  «Evangelium  Xicodemi"  be- 
ruhenden  Harr.,  das  uns  freilich  gegentiber  jtingeren 
Stticken  als  ein  blosser  dramatischer  Embryo  erscheint, 

begegnet  eine  zur  Sippe  der  Teufel  gehôrige  Gestalt,  die  ' 
einige  Ansiltze  zur  Komik  aufzuweisen  hat.  Es  ist  dies 

der  Hollenpfdrtner  f.Janitor")  (vgl.  S.  52).  Als  Christus 
sich  dem  Hollenthor  nâhert.  und  seine  Absicht,  es  zu 

sprengen,  offenbar  wird,  làuft  dieser  Pfortner  einfach  da- 
von,  indem  er  spricht  (V.  140  ff.): 

„Xe  dar  I  her  no  lengore  stonde: 

Kepe  pe  $ates  whoso  mai, 

I  lete  hem  /==  ihemj  stonde  and  renne  awei.'1 

Tm  „Evangelium  Nicodemi"  fehlt  dieser  Zug  der  Feigheit, 
der  eine  ausschliessliche  Eigenttimlichkeit  des  englischen 

Sttickes  ist.  —  Satan  selbst  ist  hingegen  in  Harr.,  wenn 
wir  den  Wortlaut  des  Stlickes  allein  in  Betracht  ziehen, 
noch  durchaus  ernst  gehalten:  tiber  seine  aussere  Aus- 
stattung  in  diesem  Sttlck  wissen  wir  nichts,  dtirfen  aber 
vermuten,  dass  sie,  der  tiberaus  unbeholfenen  Biihnen- 
technik  dièses  altesten  englischen  Drainas  entsprechend, 
noch  recht  einfach  war,  und  somit  von  der  grotesken 
Komik  der  ilussercn  Erscheinung  des  Teufels  in  den 
eigentlichen  Misterien,  die  einen  nicht  unbedeutenden 
Aufwand  erforderte.  wenig  oder  gar  nichts  an  sich  hatte. 
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Auch  in  den  vior  grossen  -englischen  Misterien- 
sammlungen  tritt  die  Komik  in  der  Rolle  des  Teufels  gar 
nicht  besonders  hervor,  wenn  man  sich  allein  an  den  Text 

dîeser  Misterien  hftlt.  Ûber  das  grotesk-konrische  Kostlim 
der  Teufel  bieten  die  Misterien  selbst  auch  nur  sehr 

sp&rliche  Andeutungen  von  ganz  allgemeiner  Art:  z.  B. 
in  Co^Pl.  p.  307:  „Here  enteryth  Satan  .  .  .  in  the  most 

orryble  wyse"  Erst  nachdem  wir  gleichsam  einen  Blick 
hinter  die  Kulissen  geworfen,  d.  h.  die  sonstigen  Hilfs- 
mittel  zu  Rate  gezogen  haben,  die  Uber  die  Ausstattung 
der  Stticke,  die  Schauspieler,  iiberhaupt  die  technische 
Seite  der  MisterienauffUbrungen  Nachrichten  tiberliefern, 
kttnnen  wir  uns  vom  grotesken  Cbarakter  der  teuflischen 
Komik  ein  deutliches  Bild  niachen.  Oenauere  bUhnen- 
tecfynische  Einzelheiten  teilen  uns  freilich  nur  die  Rech- 

nungsblicber  mehrerer  Coventryer  Handwerkerziinfte 47) 
mit,  denen  die  Aufflihrung  bestimmter  einzelner  Stiicke 

des  gesamten  Misterienzyklus  oblag.  Dièse  Rechmings-? 
bttcher,  gesammelt  und  zusammengestellt  von  Sharp  in 

seincr  „  Dissertation",  sind  eine  reichhaltige  Fundgrubc 
flir  die  Kenntnis  der  damaligen  Theatereinrichtungen; 
denn  wir  diirfen  annehmen,  dass  die  Btthnentechnik  an 

den  andern  Orten,  wo  auch  MisterienauffUbrungen  statt- 
fanden,  ganz  âhnlich  der  von  Coventry  gewesen  ist.  Zur 
Ergânzung  der  in  den  RechnungsbUchern  Uberlieferten 

Nachrichten  Uber  das  teuflische  Kosttim  niogen  die  zahl- 
reichen  bildlichen  Darstellungen  des  Teufels  dienen.  die 
uns  die  Kunst  des  Mittelalters  liberliefert  hat.  Die  vielen 

Illustrationen  bei  Wright  enthalten  ein  reichhaltiges  hier- 
her  gehOriges  Material,  und  ermôglichen  uns,  die  mittel- 
alterliche   Auffassung   der   Englander   von    der   ausseren 

47)  Dièse  Rechnungsbiicher  beziehen  sich  auf  eine  Keihe  ver- 
loren  gegangener  Stiicke,  die  von  den  versehiedenen  Ziinften  zu 

Coventry  aufgefiïhrt  wurden.  Mit  dem  „Ludus  C'oventriae"  bezeieh- 
neten  Misterienzyklus  haben  sic  niehts  zu  iliun;  bei  diesen  Misterien 
waren,  im  Gegensatz  zu  den  drei  andern  grossen  Misteriensamm- 
lungen,  Geistliche,  nicht  Handwerker,  die  darsteUenden  Personen. 
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Erscheinung  des  Teufels  schon  seit  der  angelsâchsischen 

Zeit  zu  verfolgen.  Von  den  dem  Werke  Sharp's  bei- 
gegebenen  Bildern  sind  besonders  No.  5  und  6  ftir  diesen 
Teil  unscrer  Untersuchung  von  Wichtigkeit.  Aile  dièse 
Bilder  gehôren  dem  frtiheren  Mittelalter  an. 

Dass  wir  berechtigt  sind,  die  genannten  Bilder  zur 
Ergànzung  heranzuziehcn,  l&sst  sich  leicht  erwcisen.  Im 
Drama  des  16.  Jahrhunderts  werden  nâmlich  die  das 

Kosttim  des  Teufels  betreffenden  Biihnenanweisungen  und 

Anspielungen  im  Text  haufiger.  Nun  eatspricht  die  Vor- 
stellung,  die  wir  dadurch  von  der  âusseren  Erscheinung 
der  Teufel  gewinnen,  in  ihren  wesentlichen  Einze/heiten  ti 
den  oben  angefiihrten  bildlichen  Darstellungen  dieser  Ge- 
stalten,  die  zum  Teil  schon  der  angelsâchsischen  Zeit 
entstammen.  Die  Teufel  kënnen  daher  auch  in  den 
zwischen  jene  Bilder  und  das  sp&tere  Drama  fallenden 
Mistericn  nicht  anders  ausgesehen  haben. 

Wenn  wir  die  Hilfsquellen,  die  uns  zur  Beurteilung 
der  Rolle  des  Teufels  in  den  Misterien  zur  Verfligung 
stehen,  zusamenfassen,  so  ergiebt  sich  etwa  folgcndes  Bild: 

In  den  Misterien  lag  der  Schwerpunkt  der  Komik  des. 
Teufels  weder  in  seinen  Worten  noch  in  seinen  Handlungen, 
sondern  in  seiner  grotesken  iîusseren  Erscheinung.. 
Vor  allem  kommt  es  also  hier  auf  das  Kosttim  des  Teufels 
an.  Dièses  ist  in  seinen  einzelnen  Teilen  nicht  immer 
dasselbe,  weder  auf  den  Bildern  noch  auf  der  Btlhne; 
aber  die  Gesamtwirkung  wird  von  diesen  im  ganzen  nur 
nebensâchlichen  Unterschieden  in  den  Einzelheiten  nicht 

bertihrt:  das  groteske  Wesen  des  Teufels  wird  durch  sein 
Kosttim  immer  gleich  krâftig  ausgeprâgt.  Die  meisten 
Kostlimanweisungen  erwâhnen  des  Teufels  bemalte  Ge- 
sichtsmaske.  Die  Bilder  bei  Wright  und  Sharp  lehren, 
wie  wir  uns  dièse  Maske  ungefâhr  zu  denken  haben.  Sie 
stellte  gew^hnlich  irgend  einen  phantastischen  Tiex- 
topf  dar.  Dor  gewaltige  M  und  ist  meist  weit  auf- 
gerissen,  so  dass  die  grimmig  gefletschten  Zâhne 
blossgelegt  sind.    Statt  der  meist   unformlich  grossen 



Xase,  die  zuweilen  wie  der  Sclmabel  eines  Vogels  aus- 
sieht,  begegnet  mitunter  eine  Art  Schweîneriissel*"). 
Die  Ohren  sind  sehr  lang.  Die  Stirn  sebmiicken  fast 
stels  zwei  Hflrner:  nur  selten  trilt  an  deren  Stelle  eine 
Art  Hirschgeweih.  Wenn  in  vereînzelten  Fâllen  der 
Teufel  einen  Bart  trug,  so  war  dieser  wohl  roi.  —  Die 
eïgentliche  Kleidung  des  Teufels  war  in  dem  die  Passion 
Christi  darstellenden  Spiel  der  Scbmiede,  das  wir  bis  in 

den  Anfang  des  15.  Jabrbunderts  zurUckvcrfolgen  kitnnen**), 
ans  wabrscheinlich  schwarzem  bemaltem  Le(lcrs"). 
Die  Bemalung  bestand,  wie  besonders  Bild  (>  bei  Sbarp 
vermuien  lâsst,  ans  Fratzen.  In  dem  das  jttngste  Gericht 
darstellenden  Spiel  der  Tucbmacher,  deren  àlteste  erhaltene 
Reehnungsbiicher  freilich  erst  mit  dem  Jahre  1534  an- 
fangen,  die  aber  gewiss  auch  schon  viel  frllher  gespielt 
baben,  war  der  Teufel  in  mit  schwarzem  Rosshaar 

îlherzogene  Leinwand  gekleîdet*'),  muss  also  sebr 
zottig  ausgesehen  haben.  In  den  Cb.  PI.  tnig  er  ein 

(ïewand  aus  Federn").  —  Wie  wir  auf  den  Bildern 
sehen  kcinnen.  gehOrte  zum  KostUm  des  Teufels  meistens 
auch  ein  Schwanz"),  und  statt  menschlicher  Fusse  bat 

*■)  In  dem  bei  Sharp  p.  223  fT.  abgedriieklcn  Newcastlcr  Misterium 
„N«ah's  Ark",  das  zwar  in  sehr  moderniwierter  Form  iiherliefert  ist, 
aber  in  Miner  urspriinglichen  Gestalt  wohl  bis  iris  14.  Jahrhundert 

hinaufreicht,  sagt  der  Teufel  zu  Noah's'Frau:  „/  mear  thee  by  mj 
rronked  anout." 

*)  Sbarp  p.  1».      ">)  Sharp  p.  57.      «)  Sharp  p.  57.  66. 

"")  Sharp  p.  31.    Furnivall,  Forewords  ta  the  D.  PL  p.  XXlli. 
<*)  In  den  Ch.  PL  (II 170)  tragen  zwei  Damonen  den  toten  Korper 

iti  christs,  der  auch  als  Teufel  auf/.urassen  ist,  in  die  HiSIle.  Hierbei 
sagt  der  zweite  fanion  zum  ersten:  „Thm*  tnke  ht/m  by  the  toppe  and 

t  by  the  tayle.'  1m  [technung.stiurh  (1er  iïuw  iirzkramer  m  Norwich, 
miche  die  Versnchung  des  Menschen  und  die  Vertreibung  von  Adam 
und  Eva  aus  d«m  Paradiese  darstellten,  wird  als  num  Inventai'  dieser 
H]\i\c  In  Jahre  15B5  gehoriK  angefuhrt;  „A  Cote  k'  /=  withf  hotm 
Je  tnyU  for  y  serpente,  steyncd"  (p.  23).  Dass  die  Si'hlange  hier  nîcht 
ctua  als  Ti^r,  sondern  aie  Damon  au fan fasse n  soi,  geht  nicht  nur 

:  i  wainung  des  „Cote  uith  hosen"  hervor,  sondern  auch  daraua, 
das  Eva  Adam  gcgeniïher  von  ihr  als  von  einem  Engel  spricht. 
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er  gewôhnlich  gespaltene  Klauen,  oder  Krallen,  mit 

denen  auch  seine  Hâride  versehen  ̂ ind54).  —  Wenn  der 
Teufel  Uberhaupt  eineni  bestimmten  Tiere  nachgebtfdet 

wird,  gleicht  er  am  h&ufigsten  eineni  Ziegenbock S5),  so 
dass  eine  gewisse,  aber  wohl  nur  zufàllige  Âhnlichkeit  mit 
Pan  und  den  Satyrn  des  klassischen  Altertums  nicht  zu 

verkennen  ist58). 
Im  Spiel  der  Miitzenmacher,  die  Christi  Htillenfahrt 

und  Auferstehung  darstellten,  und  deren  Rechnungsbuch 
bis  1485  zurllckreicht,  ftihrte.der  Teufel  eine  Keule  aus 

beinalter  Steifleinwand  mit  sichr»7).  Auf  Bild  6  bei 
Sharp  schwingt  einer  der  Teufel  ebenfalls  eine  Keule,  und 
zwar  von  so  m&chtigem  Umfang,  dass,  w&re  sie  aus 
massivem  Holz,  sie  ftir  die  meisten  Menschen  zu  scbwer 
sein  wiirde.  Wahrscheinlich  war  die  Keule  des  Teufels 
im  Spiel  der  Miitzenmacher  von  âhnlicher  Grosse.  So 
erkliirt  es  sich  am  einfachsten,  dass  sie  nicht  aus  Holz, 
sondern  aus  leichterem  Stoff  bestand;  àhnlich  den  heutigen 
pappenenGigerlkniitteln  konnte  sie  so  trotz  ihrer  scheinbaren 
Schwere  leicht  gehandhabt  werden;  denn  ihr  hohles  Inneres. 
war  wohl  leer,  oder  mit  Wolle  ausgestopft,  wie  die  Keule 

des    Pilatus58).     Seine   so   schrecklich   scheinende    Waffe 

w)  In  Gurt.  werden  (p.  44)  H  orner  auf  (1er  Stirn,  so  lang  wie 
die  Arme  eines  erwachsenen  Menschen,  ein  Kuhschwanz,  krumme 

gespaltene  Fusse  und  Krallen  als  Abzeichen  des  Teufels  er- 
wahnt.  Mit  den  zuletzt  genannten  Merkmalen  wird  auch  „Friar 

Rushe",  einer  der  Kobolde  des  englischen  Volksglaubens,  an  dieser 
Stelle  ausgestattet;  er  wird  hier  ausdrùcklich  mit  dem  Teufel  auf 
gleiche  Stufe  gestellt. 

r*)  Vgl.  besonders  Wright  Bild  No.  35. 

•'*)  Kher  liât  der  Teufel  seine  Bocksgestalt  dem  Donar  zu  ver- 
danken  (vgl.  Roskoff  11  5).  Mit  der  Einfiïhrung  des  Christentums 
wurden  ja  uberhaupt  die  heidnischen  Gottheiten  der  Germanen  zu 
teuflischen  Wesen  herabgedriickt  (vgl.  Roskoff  11  1  AT.).  Zu  bedenken 
ist  freilich,  dass  Donar  (ags.  Jnmor)  bei  den  Angelsachsen  eine  viel 
unbedeutendere  Stellung  einnahm  als  bei  den  iibrigen  Germanen. 

r>')  Sharp  p.  42.  45.  56.  HO. 
•"")  Sharp  p.  51.    Bild  No.  9. 
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brauchte  derTeiifel  îrïcht  nur  im  betreffenden1  Stiick  selbst, 
éntsprechend  seiner  Rolle,  soiidern  auch  ausserhalb  dieser, 
zu  improvisierten  Scherzen  nach  Art»  des  sp&teren  Vice, 
îhdem  er  etwa  die  ihm  zunâchst  stehenden  Zuschauer 

damit  bedrohte59).  —  Im  Spiel  der  Schmiede  gehtfrt  zu 
den  Abzeichen  des  Teufels  auch  ein  Stab60),  liber  den 
nichts  Nftheres  mitgeteilt  wird.  Wie  wir  uns  aber  diesen 
Stab  zu  denken  haben,  dariiber  gcben  uns  zahlreiche  Bilder 
Auskunft,  auf  dericn  wir  den  Teufel  mit  einem  in  Zacken 

auslaufenden  Stabe  von  verschiedener  Lange  er- 
blicken81  ,  der  ihm  als  Folterwerkzeug  diente.  Einen 
solchen  Stab  schwingt  der  Teufel  auch  an  der  oben  er- 
w&hnten  Stelle  der  Ch.  PI.  (vgl.  Anm.  59). 

Zu  den  mit  der  Rolle  des  Teufels  eng  verknUpften 
Erfordernissen  der  mittelalterlichen  Btilmentechnik  gehtfrt 

auch  der  HOllenrachen.  Er  wurde  mit  grosser  Sorg- 
falt  ausgestattet.  Im  Spiel  der  Tuchmacher  bestand  er 

aus  Tuch  („cloth";  wahrscheinlich  ist  Leinwarid  gemeint), 
und  wurde  h&ufig  bernait62).  Eine  oder  mehrere  Personen 
waren  angestellt,  ihn  nach  Bediirfnis  zu  Offnen  oder  zu 

schliessen  ••),  oder  ein  Peuer  darin  zu  unterhalten64).  Der 
H&llenrachen  stellte  das  weit  aufgesperrte  Maul  eines  un- 
geheuren  phantastischen  Tieres  dar;  er  musste  gross  genug 
sein,  die  Teufel  mit  ihren  Opfern  bèquem  durch  seine 

Ôffnung  ein-  und  ausgehen  zu  lassen.  Ein  oder  zwei  ent- 
setzliche  Augen  erhôhten  das  Furchtbare  seines  Anblicks. 
Den  flôllenrachen  finden  wir  auf  zahlreichen  Bildern  des 

englischen  Mittelalters 6S). 

w)  Im  Text  festgelegt  ist  eine  solche  Improvisation  nur  an  einer 
Stelle  der  Ch.  PL  (I  186;  Slaughter  of  the  Innocents):  freilich  ist  die 
Waffe  des  Teufels  hier  nicht  eine  Keule,  sondorn  ein  krummer  Stab. 

»)  Sharp  p.  31. 
«)  Vgl.  Wright  Bild  No.  29.  35.  38.  43.  Das  Bild  bei  Houe  p.  138. 

Sharp  Bild  No.  6. 
«»)  Sharp  p.  61.  ®)  Sharp  p.  61. 
«)  Sharp  p.  67.  73. 
»)  Vgl.  das  Bild  bei  Wulker  p.  35.  Wright  Bild  No.  40.  Sharp 

Bild  No.  5  und  6. 
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Aus  alledem  erkennen  wir,  was  ftlr  ein  grosses  Ge- 
wicht  auf  die  âussere  Ausstattung  des  Teufels  gelegt 
wurde.  Der  Aufwand  filr  das  Kostlim  des  Teufels  steigerte 
sich  im  Laufe  der  Zeit  bis  zum  Lux  us;  er  bielt  mit  der 
wachsenden  Komik  dieser  Gestalt  gleichen  Scbritt.  W&hrend 
beim  Spiel  der  Scbmiede  die  Rechnungsbtlcber  in  der  Zeit 

von  1451 — 1565  8  sb.  2  d.  als  Ausgaben  far  das  Kosttim 
Gottes,  und  8  sh.  9  d.  fur  das  des  Teufels  verzeichnen  ••), 
geben  die  Tuchmacher  fttr  Gott  von  1556—1565  4  sh  10  d 
aus,  flir  die  beiden  D&monen  ibres  Sttlckes  dagegen  von 

1536—1572  20  sh.  1  d.67).  Wenn  auch  die  Ausgaben  fttr 
die  Teufel  sicb  hier  auf  einen  lângeren  Zeitraum  erstrecken, 
als  die  Ausgaben  fttr  Gott,  so  ist  doch  zu  vermuten,  dass 
fttr  Gott  ttberhaupt  nur  in  jenem  kttrzeren  Zeitraum  Aus- 

gaben erwuchsen,  da  fttr  die  ttbrige  Zeit,  wo  fttr  die  Teufel 
so  viel  Geld  verwendet  wurde,  von  Ausgaben  fttr  Gott 
nichts  verlautet.  Und  selbst  wenn  wir  berttcksicbtigen, 
dass  die  Tuchmacher  zwei  Teufel  zu  yersorgen  hatten,  so 
kommen  doch  auf  jeden  von  diesen  durchschnittlich  tiber 
10  sh.,  also  mehr  als  doppelt  so  viel  als  auf  Gott.  Dabei 
sind  die  betrâchtlichen  Ausgaben,  die  der  Httllenrachen 
der  Tuchmacherzunft  im  gleichen  Zeitraum  verursachte 

(17  sh.  4d.)f2),  nicht  einmal  mitgerechnet. 
Die  sich  an  den  Teufel  knttpfende  Komik  der  Situation 

ist  von  viel  schw&cherer  Wirkung  als  die  groteske  Komik 
seiner  âussere n  Erscheinung.  Aktive  und  passive  Elemente 
mischen  sich  in  jener  Komik.  Seine  aktive  Komik  ist 
durch  ihre  Roheit  mit  der  der  oben  besprocbenen  Folterer 
(vgl.  S.  31  ff.)  nahe  verwandt.  Es  war  eine  Hauptaufgabe 
des  Teufels  in  den  Misterien,  die  htillischen  Quai  en,  mit 
denen  er  die  Seelen  der  Verdammten  in  der  Htflle  peinigte, 
déni  Publikum  recht  lebhaft  zu  veranschaulichen.  Dièses 
sah  ja  die  Httlle  selbst  leibhaftig  auf  der  Btthne  vor  sich; 
das   ewig  brennende  h&llische  Feuer  loderte  vor  seinen 

«)  Sharp  p.  20.  31. 
«"O  Sharp  p.  69. 
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Augen  aus  dem  Hflllenrachen  hervor,  und  das  aus  diesem 

ertflnende  fllrchterliche  Angstgekreisch  der  von  den  er- 
barmungslosen  Teufeln  gefolterten  Seelen  vergegenw&rtigte 
den  Zuschauern,  welche  Zukunft  sie  selbst  dereinst  iin 
Jenseits  zu  erwarten  hatten,  wenn  sie  nicht  von  ihren 
SQnden  abliessen.  Hier  hat  der  Teufel  flir  die  Entfaltung 
von  Komik  nattlrlich  nur  wenig  Spielraum.  Lebbaftere 
komische  Wirkungen  werden  erreicbt,  wenn  die  ver- 
dammten  Seelen  dazu  dienen,  bestimrate  missliebige  Per- 
sflnlichkeiten  des  wirklichen  Lebens  darzustellen.  Im 

Stticke  „The  Harrowing  of  Hell"  der  Ch.  PI.  sehen  wir 
z.  B.  in  der  Hôlle  eine  betrligerische  Wirtin  aus 
Chester,  deren  Urbild  offenbar  eine  in  dieser  Stadt  zu 
ibrer  Zeit  woblbekannte  PersOnlichkeit  gewescn  sein  muss; 
sie  war  berllchtigt  durcb  ibr  scblechtes  Einschenken,  ibre 

Bierpantschereien,  ibr  Fluchen,  das  Karten-  und  WOrfel- 
spiel,  das  in  ibrer  Kneipe  getrieben  wurde.  Satan  und 
zwei  andere  Teufel  begrttssen  sie  zum  allgemeinen  Er- 
gôtzen  des  Publikums  aufs  herzlichste  in  der  Hôlle.  Der 

zweite  Teufel  verheisst  ihr  gar,  sie  zu  heiraten88).  Wenn 
auch  die  Komik  hier,  besonders  auf  die  Zeitgenossen  jener 
Wirtin,  eine  starke  Wirkung  ausgeiibt  haben  mag,  so  ist 
sie  doch  als  Satire  unf&hig  reinkomiscb  zu  wirken.  Ausser- 
dera  sind  die  Teufel  ja  an  dieser  Satire  nicht  einmal 
direkt  beteiligt;  sie  knllpft  sicb  unraittelbar  doch  nur  an 
die  Wirtin  von  Chester.  So  lange  der  Teufel  in  seinem 

grotesken  Qe^fande  auftritt,  eignet  er  sich  iiberhaupt  nicht 
zura  Tr&ger  einer  direkten  Satire. 

Fernere  Bestandteile  der  aktiven  Komik  der  Teufel 
sind  Grobheiten,  Schimpfereien  und  Unflatigkeiten,  mit 
denen  sie  ihre  Reden  reichlich  pfeffern.  G  lichen  sie  als 
Peiniger  der  verdammten  Seelen  speziell  den  Folterern, 
so  haben  sie  die  Neigung  zum  Scbimpfen  mit  den  clown- 

w)  Cushman  (p.  27)  vermutet,  wohl  mit  Recht,  dass  obige  Stello 
eine  spalere  Interpolation  sei.  Die  Stelle  fehlt  nach  Halliwell  in  der 
Harleian-Hds. ;  ausserdem  macht  der  Heiratsantrag  des  zweiten  Teufels 
den  Eindruck  eines  jungeren  Zuges. 
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artigen  Misterienliimmeln  tiberhaupt  gemein.  Wie  Cain's 
Unverschamtheit  sich  einmal  auch  gegen  Gott  selbst 
wendet  (vgl.  S.  30  ff.),  so  wird  auch  Jésus  in  den  T.  PI. 

(p.  247)  von  Belzabub  „brodéll",  an  einer  andern  Stelle 
(p.  249),  die  mit  den  Y.  PI.  (p.  384)  fast  wtfrtlich  tiber- 

einstinimt,  von  Satan  „dastardu  genannt.  Eine  wahre  Flut 
von  Schimpfwortern  schleudert  der  Antichrist  im  gleich- 
namigen  Spiele  der  Ch.  PI.  auf  Enoch  und  Elias  herab. 
Angemesscner  erscheincn  soloh?  Li^bonswtirdigkeiten,  wenn 
die  Teufel  sie  sich  gegenseitig  an  den  Kopf  werfen,  so 

dass  in  derselben  Szene  aktive  und  passive  Komik  durch- 
einander  geniengt  wird,  ja  zuweilen  sogar,  wenn  auf  eine 
Schinipfrede  eine  entsprechende  Antwort  erfolgt,  derselbe 
Teufel  abwechsclnd  beide  Arten  der  Komik  an  den  Tag 
legt.  In  der  zuletzt  genannten  Szene  des  T.  PI.  und 
Y.  PI.  befiehlt  Satan  dem  Belzabub,  den  die  Pforten 

der  Holle  offnenden  Jésus*9)  niederzuschlagen  (in  den  T.  PU 
redet  Satan  seine  Untergebenen  mit  ?1Thefys"  an),  worauf 
Belzabub  seinem  Gebieter  erwidert,  das  sei  leichter  gesagt 
als  gethan;  er  moge  doch  selbst  konimen  und  es  versuchen. 
An  andern  Stellen  rlicken  die  Teufel  mit  schwererem  Ge- 
schlitz  gegen  einander  vor.  P.  247  der  T.  PI.  droht  Satan 
dem  vor  Angst  brtillenden  Belzabub  den  Schàdel  einzu- 
schlagen.  P.  5  der  Y.  PI.  macht  einer  der  Teufel  dem 
Lucifer,  der  hier  als  der  oberste  Teufel  auftritt,  bittere 

Vorwrurfe,  weil  er  ihren  Sturz  aus  dem  Himmel  in  die 
Abgriinde  der  Holle  veranlasst  habe;  er  nennt  den  Teufel 

hier  Jurdane" 7o),  worauf  Lucifer  ihn  der  Liige  zeiht  und 
mit  der  gleichen  Benennung  begllickt.  Jener  Teufel  spricht 
gleich  darauf  mit  einer  kostlichen  Naivetat,  die  das  Schimpf- 
wort  den  Teufel  n  gegenuber  als  normale  Bezeichnung  be- 

handelt,  von  „We.  lurdan$%\    Dasselbe  Motiv  der  Vorwtirfe 

r,°)  Die  „Hollenlahrt  ( -hristi"  in  den  Misterien  beruht  auf  dem 
im  Mittelalter  so  beliebten  „Evan^elium  Nicodemi**.  lrgend  welcho 
komisehe  Ziige  im  Charakterbilde  der  Teufel  haben  aber  die  Misterien 

jem'm  apokrypben  Kvangelium  nient  zu  verdanken. 
7ft)  Ktwa  —  duiniiier  Tolpel,  voni  franz.  hnrd  abzuleiten. 
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enthalten  auch  die  Ch.  PI.  Hier  sagt  einer  der  Teufel  zu 

Lucifer  (1 16):  „The  devill  may  speade  thy  stincking  face". 
Gestank  gehftrt  (iberhaupt  zu  den  charakteristischen  Merk- 
malen  des  Teufels.  P.  275  der  Co.  PI.  verktindigt  der  Teufel 

dem  Judas:  „In  fyre  and  stynh  thou  xalt  sytt  me  by".  An 
drei  Stellen  der  Co.  PL  (p.  21.  30.  211)  wird  aber  dièse 

teuflische,  ins  Gebiet  der  rohesten  objektiven  Komik  ge- 
htfrige  Eigenttimlichkeit  in  gar  zu  drastiscber  Weise  genauer 
ausgemalt,  mit  allzumenschlichen  Einzelheiten,  die  zu  der 
(lbermenschlichen  Natur  des  btfsen  Geistes  durchaus  nicht 

stimmen.  Auch  dies  beweist  den  dieser  Misteriensammlung 
eigenen  Mangel  an  echter  Komik,  der  sie  besonders  zu  den 
T.  PI.  in  Gegensatz  stellt.  Blosse  Unflatigkeit  soll  an 
jenen  Stellen  der  Co.  PL  die  reine  Komik  vertreten,  die 
in  den  T.  PL  schon  hier  und  da  einige  BlUten  treibt, 

Schon  die  Maske,  die  der  Teufel  auf  der  Biihnc  zu 
t rage n  pflegte,  verleiht  ihm  ein  starr  typisches  Geprâge; 
auch  in  seinen  Reden  kehren  immer  wieder  bestimmte 

typische  Ausdrttcke  wieder,  nâmlich  ,,ow/,  out!  harrow.hi 
yjout!  harrow!  out!"  oder  andere  Variationen  dièses  Aus- 
rufs,  der  einen  altenglischen  Alarm-  oder  Schreckensruf 

darstellt.  Das  Wort  „harrow"  oder  „harro"  ist  uorman- 
nischen  Ursprungs,  und  in  eigenttimlicher  Verwendung 
noch  gegenwârtig  auf  den  nonnannischen  Insein  und  in 

der  Normandie  gebrâuchlich.71)  Durch  den  Ruf  „out,  out!" 
wurden  wohl  ursprllnglich  die  Nachbarn  aus  ihren  Hàusern 
heraus  zu  Hilfe  gerufen.  Die  Hâufigkeit  des  Rufes  „out, 

out!  harrow!",  u.  s.  w.72)  zeigt,  wie   oft   der  Teufel,    zur 

7|)  Vgl.  Murray,  New  English  Dictionary,  V  104. 

n)  Haufig  wird  der  Ruf  „out,  out!  harrow!"  nur  von  den  Teufeln 
ausgestossen,  ^u  dass  er  als  eines  der  Merkmale  dieser  G<stalten 
gelten  darf.  Daneben  wenden  ihn  aber  auch  gelegentlich  andere 
Personen  an:  in  der  Co.  PL  ein  jùdischer  oder  heidniseher  Bischof 
(p.  396)  und  ein  heidniseher  Furst  (p.  398);  in  den  Ch.  PI.  eine  der 
Frauen,  deren  Kinder  auf  des  Herodes  Geheiss  getôtet  werden  (I  183); 

in  den  Y.  PL  Noah's  Frau  (p.  48)  und  Pharao  (p.  91);  in  den  T.  PL 
Cain  (p.  17). 

PalMttm  XVIL  5 
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lebhaften  Schadenfreude   der  Zuschauer,   in  eine    hilflose 

Lage  geriet. 
Wâhrend  in  jcnem  Ausruf  nur  die  passive  Seite  der 

teuflischen  Komik  zum  Vorschein  koinmt,  dient  das  ge- 
legentliche  Schreien  uud  Brîillen  des  Teufels,  das  geeignet 
war,  in  kindlich  rohen  Zeiten  komisch  zu  wirken,  zum 
Ausdruck  einer  bald  aktiven,  bald  passiven  Komik. 

Die  Holle  bildete  naeh  den  Anschauungen  des  Mittel- 
alters  eine  vielgliedrige  Hiérarchie  mit  zahlreichen  Ab- 
stufungen  des  Ranges  von  Lucifer  oder  Satan  bis  herab 
zu  den  niederen  Damonen,  die  das  plebejische  Elément  in 

der  Holle  darstellten.  Unter  diesen  nimmt  der  jugend- 

liche  Tutivillus  im  Stticke  „Juditiumu  der  T.  PL  eine 
hervorragende  Stelle  ein:v).  Cher  sein  Kostlim  wissen  wir, 
nichts.  Auch  er  entfaltet  wenig  direkte  personliche  Komik, 
sondern  wird  zum  Triiger  einer  indirekten  Satire  auf  die 
verschiedenen  Typen  von  Slindern.  die  ihm  in  die  Hande 
fallen.  Wie  die  andern  Teufel,  schleppt  auch  Tutivillus 
einen  Sack  herbei,  der  Sundenverzeichnisse  der  verdammten 
Seelen  enthâlt.  Die  Inhaltsqjigabe  dieser  Verzeichnisse 
giebt  besonders  zu  satirischen  Schilderungen  Gelegenheit, 
wobei  vor  allem  die  Putzsucht  der  Frauen  verspottet  wird. 
aber  auch  die  modischen  Gecken  mânnlichen  Geschlechts 

nicht  verschont  wèrden.  In  der  langen  Liste  von  sonstigen 
zur  Hîttle  verdammten  Siindern  befinden  sich  auch  solche 

Personen,  die  in  der  Kirche  zu  schwatzen  pflegten 

(„kyrkchaterarslj.  Einmal  wird  sogar  die  sich  an  Tuti- 
villus knlipfende  Satire  direkt,  indem  er  sich  selbst  (p.  310) 

einen  Lollarden  (rLollari:)  nennt.  Der  Verfasser  des 
Stlickes  stellt  sich  also  in  den  Dienst  der  herrschenden 

kirchlichen  Orthodoxie.  —  Der  in  der  Rolle  des  Tutivillus 

73 )  Cusliman  (p.  33)  erweist  mit  guton  Griinden,  dass  die  Tuti- 
villus-Szenen  der  T.  PI.  jiïngere  lnterpolationen  sind.  Dies  geht  aus 
dem  von  den  iibrigen  TVilen  des  Stuckes  abweichenden  Versmass 

jener  Szenen,  und  daraus  hervor.  dass  sic.  im  Stiick  «Doomsday44  der 
Y.  PI.  fehlen,  das  sonst  mit  dem  vorliegenden  Stiick  der  T.  PI.  im 
wesentlichen  iibereinstimmt. 
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so  stark  hervortretende  satirische  Zweck  entfernt  im  all- 
gemeinen  dièse  Gestalt  von  einer  lustigen  Person.  Nur 
wenige  Ztige  geben  ihm  einen  schwachen  Anstrich  eines 
Hanswurstes.  An  einer  Stelle  sucht  er  z.  B.  zwei  andern 

âlteren  Dâmonen  dadurch  zu  imponieren,  dass  er  zwei 
lateinische  Verse  zitiert,  von  denen  der  zweite,  wie  es 
scheint,  sinnlos  ist.  Der  zweite  D&mon  erkenrit  auch 
bereitwillig  seine  Gelehrsamkeit  an,  and  bedauert,  keinen 

Penny  fUr  Tutivillus  bei  sich  zu  haben.  Dièse  Szene  er- 
innert  an  die  oben  (Seite  35 ff.)  geschilderte  des  ersten  Hirten- 
spiels  der  T.  PL,  wo  Slowpace  seinen  beiden  Gefàhrten 

gegenliber  in  âhnlicher  Weise  auftritt.  Auch  sonst  be- 
mliht  sicli  Tutivillus  hier  und  da,  sich  den  Schein  der 
Ûberlegenheit  liber  die  beiden  alteren  Teufel  zu  geben. 

Da  das  Merkmal  der  Jugendlichkeit  ihm  ausdriïcklich  bei- 
gelegt  wird,  und  er  ein  Untergebener  der  beiden  andern 
zu  sein  scheint,  so  sehen  wir  hier  wieder  das  bekannte 

typische  Verhaltnis  zwischen  Herrn  und  Didier  wenigstens 
angedeutet.  Es  tritt  nicht  so  deutlich  hervor.  wie  sonst  iri  den 
Misterien,  weil  das  Hauptgewicht  auf  die  Satire  gelegt  wird. 

Ein  gleichnamiger  Teufel  kommt  auch  in  den  franzô- 
sischen  und  deutschen  Misterien  vor,  und  zwar  begegnet 

neben  der  gewôhnlichen  Form  des  Namens  ^Tutivillus" 
oder  „TutciHlus"  auch  eine  Xebenform  ,,TitmiHusu .  In 
den  franzflsischen  Misterien  kommt  allein  letztere  Namens- 

form  vor  (geschrieben  „Tithinilus"  oder  jjTityjiillus")1*). 
Wenn  wir  von  einem  vereinzelten  Fall  absehen,  wo  der 
betreffende  Teuful  auch  in  einem  deutschen  geistlichen 

Drama  „TitiniU"  heisst75),  stimmen  die  deutschen  Misterien 
mit  dem  englischen  Drama  in  der  Namensform  wTutivillus" 
iiberein 7").    Dièse  darf  wohl  als  die  ursprunglichere  gelten  ; 

K)  Vgl.  Petit  de  Julleviile  II  470.  528.  Wieek  S.  11  l)ezeichnet 
obige  Pormen  als  ihm  unerklRrlich. 

76)  lm  vierten  Tiroler  Spiel,  vgl.  Wackernell  S.  99. 
7^  „Tutivillu  heisst  ein  Teufel  im  Erlauer  Spiel  von  der  Maria 

Magdalena  (vgl.  Kummer  S.  97,  V.  72).  Im  Redentiner  Osterspiel 

lautet  der  Name  „Tutevillu8'  (Mone  il  56,  V.  010.  «3,  V.  1382). 

5* 
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das  Wort  ist  wahrscheinlich  aus  dem  Franzfisischen  ab- 

zuleiten,  und  als  Zusammensetzung  von  Joiit"  =  ganz  und 
.  rrt7"  =  niedrig,  gemein.  mit  angehangter  latcinischer  Endung 
aufzufassen77).  Hier  hatten  wir  also  eines  der  wenigen 
Beispiele  fiir  cine  direkte  franzOsische  Einwirkung  auf  die 
englischen  Misterien  (vgl.  S.  27  ff.  und  39  ff.);  sie  erstreckt 

sich  in  diesem  Faile  zuglcich  auch  auf  das  deutsebe  geist- 

iiche  Draina.  rTUiniUu^\'  obwohl  in  den  franztfsisehen 
Misterien  die  alleinige  Xaniensform,  scheint  eiue  blosse 

Entstellung  der  ursprlinglichen  Grundform  ^Toutevilus"  zu 
sein.  —  Nach  Creizenach  (S.  203)  ist  Tutiviilus  urspriing- 

lich  ein  „Geschopf  des  kltfsterlichen  Witzes",  ein  teuf- 
iischer  Kobold,  dessen  besondere  Obliegenheit  es  war,  die 
Klosterbewohner   in  ihrer  kirchlichen  Andacht  zu  stôren. 

Ein  anderer  Teufel  niederen  Ranges  im  Stlick  „Ex- 
tractio  Animarum  ab  Inferno"  der  T.  PI.  flihrt  den  bedeut- 

samen  Namen  rIvybald"  (ne.  ribald  =  ruchloser  Mensch); 
er  ist  aber  miter  den  ihm  gleiebartigen  Gestalten  durch 
keine  besonderen  Merkmale  ausgezeichnet. 

Ein  Fall  von  direkter.  in  einem  Teufel  verkfirperter 
Satire  ist  uns  bisher  nur  einmal  begegnet  (S.  6G).  Im 

Stticke  „The  Council  of  the  Jews"  der  Co.  PL  entiiussert 
sicb  aber  Lucifer  oder  Satan  selbst  vollig  seines  tiber- 

77)  Obige  ErklRrung  passt  ganz  ungezwungen  zum  Namen  eines 
Teufels  und  lftsst  sich  auch  noch  durch  andere  Griinde  stiitzen.  In 

Skeltons  Magn.  zahlt  „Follyu  un  ter  den  Narren,  die  seiner  Leitung 
folgen,  auch  ..Symkyn  |=Simonchen|  TytyuclV*  auf.  In  Roist.  wird 
„Tom  Titivile1  als  Bezeichnung  fur  einen  bosartigen  Menschen  ge- 
braucht  (p.  58).  Kbenso  in  Hest,  wo  Hardy-dardy  spricht  (p.  48): 

,,How  the  8mith  Perillus,  Mce  a  tu  ta  vilus, 

Made  a  bull  of  bra8." 
Einen  Teufel  namens  ./TyHvillus"  treffen  wir  ausserdem  auch  in  der 
Moral i ta t  Mank.;  hier  (V.  873)  wird  auch  eine  freilich  zu  allgemeine 
Deutung  des  Wortes  gegeben:  „propyrly  titiuilly  sygnyfyth  the  fend 

of  helle".  Collier  (Il  222)  erklart  „Tutivillu8"  nient  ganz  zutreffend 
als  eine  Zusammensetzung  der  lat.  Wort' r  ntotuHlt  und  „vil%8u.  Douce 
(und  ihm  folgend  auch  Oushman)  leitet  das  Wort  aus  dem  bei  Plautus 

vorkommenden  JitivillUium"  -=  Kleinigkeit,  etwas  Unbedeu  tendes, 
ab,  eine  Erklarung,  die  mir  wenig  befriedigend  erscheint. 
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menschlichen  Wesens,  indem  er  als  ein  von  der  damaligen 
Kultur  beleckter  Stutzer  auftritt,  und  sich  auch  selbst  als 

solchert  beschreibt.  So  gewinnen  wir  ein  kulturgeschicht- 
lich  intéressantes  Bild  eines  Modenarren  ans  dem  sp&teren 

Mittelalter 78).  Lucifer  trâgt  Schnabelschuhe.  aus  Corduan- 
leder;  carmoisinrote  Strlimpfe;  zwei  Dutzend  ziegenledeme 
Nestein  mit  Stiften  aus  feinem  Silber;  ein  Hemd  aus  feiner 
bollândischer  Leinwand;  einen  Busenlatz  von  bester  Art; 
ein  Wams,  das  mit  Cadizer  Wolle  ausgestopft  ist,  um  den 
Kdrper  voiler  erscheinen  zu  lassen;  einen  drei  Ellen  langen 

M  an  tel;  lange  Locken79),  welche  die  Ohren  verdecken  und 
bis  zum  Halskragen  herabhângen:  auf  dem  Kopfe  eine 
hohe,  aber  schmale  Kappe.  Ein  Geldbeutel  ohne  Inhalt 
und  ein  Dolch  vervollst&ndigen  die  Ausrtistung  des  Gecken, 
der  aûch  abgesehen  von  seiner  Kleidung  sonderbar  genug 
ausgesehen  haben  muss,  da  sein  sehr  grosser  Oberkôrper, 

der  freilich  erst  auf  klinstlicheni  Wege  zu  so  betracht- 
lichem  Umfang  gebracht  worden  ist.  von  zwei  nur  ganz 
diirreji  Beinen  gestlitzt  wird.  Lucifer  stellt  hier  offenbar 
eine  Karikatur  des  damaligen  Modenarrentums  dar.  Als 
satirisches  Abbild  eines  durch  Zeit  und  Ort  begrenzten 

Typus  steht  er  der  lustigen  Person  fern:  hOchstens  da- 
durch,  dass  dieser  Typus  bis  zur  grotesken  Karikatur  ver- 
zerrt,  seine  Komik  somit  Uber  das  notwendig  Charakte- 
ristische  hinaus  gesteigert  wird,  tritt  der  Teufel  in  Gecken- 
gestalt  einer   lustigen  Person    etwas  naher,    als  dies   bei 

7")  Auch  in  der  bildenden  Kunst  des  englischen  Mittelalters 
stossen  wir  auf  den  Teufel  in  der  Rollé  eines  Gecken.  Bild  No.  70 

bei  Wright  stellt  ,.Sin  in  Satins"  dar.  „Sin'  ist  ein  Damon  und  mit 
dem  langarmeligcn  Rock  bekleidet,  der  gegen  Ende  des  Mittelalters 
Mode  war.  Er  verkorpert  in  seiner  Russeren  Erseheinung  eine  Satire 
auf  die  damalige  Kleidertracht,  und  besitzt  zugleich  aile  Merkmale, 
die  den  Teufel  in  den  englischen  Misterien  kennzeichnen:  Hôrner, 
eine  lange  schnabelartige  Nase,  Klauen,  Krallen  und  einen  Schwanz. 

™)  Kreyssig  (III  8)  iibersetzt  ,fst/de  fokkt/s"  mit  «seidene  Locken": 
ttByde'  entspricht  aber  dem  ags.  *?rf--- lang,  weit;  das  ags.  mde,  Seide 
scheint  im  Me.  untergegangen  zu  sein.  —  Vgl.  auch  Mank.  V.  667 

yjfyde  gowne". 
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eineni  lebenswahren  Abbild   eines  damaligen  Gecken  der 
Fall  sein  wiirde. 

Die  Teufel  werden  oft  nur  mit  ihren  Gattungsnamen 

ndiabolus''  oder  „demona  genannt.  Die  teuflischen  Eigen- 
namen  bieten  nichts  besonders  Bemerkenswertes,  da  sie 

meist  biblischen  Ursprungs  sind:  Lucifer*")  =  Lightbome 
(Ch.  PL,  Création),  Satan,  Belzabub,  Boitai.  Die  einzigen 
Ausnahmen  sind  Tutivillus  (vgl.  S.  66  ff.)  und  Rybald  (vgl. 

S.-68)81). 

2.   Der  Teufel  in  den  Moralitaten,  Mirakelspielen 
und  komischen  Zwischenspielen. 

« 

In  den  vier  grossen  englischen  Misteriensammlungen 
tritt  der  Teufel  im  allgemeinen  nur  in  solchen  Stiicken 
auf,  wo  schon  der  Stoff  selbst  sein  Auftreten  erforderte, 

also  bei  der  Scbopfung,  beini  Siindenfall,  bei  Christi  Ver- 
suchung88)  und  Hollenfahrt,  sowie  beim  jtingsten  Gericht. 
Vereinzelt  begegnet  er  freilich  auch  sonst.  ohne  dass  der 

Stoff  dies  mit  innerer  Notwendigkeit  veranlasst  h&tte*3). 
In  allen  diesen  Pallen  liât  aber  die  Rolle  des  Teufels  nur 

w)  Die  Obertragung  des  Namens  des  Morgensterns  auf  den 
obersten  Teufel  beruht  auf  einer  patristisehen  Deutung  von  Jes.  14. 
12  (vgl.  Luk.  10,  18). 

sl)  Unbegreiflich  ist  dus  Versehen  Cushmans,  der  (p.  18—20) 
die  in  zwei  Stiicken  der  Co.  PI.  (25  und  27)  vorkommenden  Juden 

Rewfyn  und  Leyon,  die  mit  Cayphas  zu  den  „jewyt/8  of  Jrwrt/"  ge- 
horen  (vgl.  p.  24h),  ebenfalls  zu  den  Teufeln  reehnet. 

K2)  Als  ein  verspatetes  Misterien  kann  auch  Baies  Tempt.  gelten. 
Die  Rolle  Satans  enthalt  aber  hier  kaum  irgendwelche  Komik:  sie 
dient  hôchstens  einmal  dazu.  einen  -satirischen  Ausfall  gegen  den 
Papst  anzukniipfen,  den  Satan  (p.  25)  seinen  Freund  nennt.  1m 
iibrigen  ist  Baies  Versuehung  Christi  nur  eine  ausfûhrliehere  Aus- 
malung  der  biblisehen  Erzahlung. 

h3)  Besonders  in  den  (o.  PI.,  in  den  Stiicken  19  (Slaughter  of 
the  Innocents):  25  (Council  of  the  »)ews):  27  (Last  Supper);  31 
(Pilâtes  Wifes  Dream;  wie  es  scheint,  nur  als  Bruehstiick  iïber- 
liefert:  darin:  Satan  und  ein  niederer  Teufel):  41  (Assumption  of  the 
Virgin:  darin:  zwei  Teufel).  Kerner  in  den  Y.  PI.,  in  den  Stiicken 
30  und  45,    von    denen    ersteres   Stùck   31    der   Co.  PL    entspricht, 
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einen  epigodischen  Charakter,  und  mit  dem  cigentlichen 
Kern  der  Handlung  kaum  etwas  zu  schaffen. 

Auch  in  der  âltesten  aller  vorhandenen  Moràlitâten, 
in  Pride  (nur  unvollst&ndig  liberliefert),  spielcn  die  Teufel 
keine  bedeutende  Rolle.  Sie  kommen  nur  in  der  verloren 

gegangenen  zweiten  Hàlfte  des  Sttickes  vor:  hier  nehmen 
sie,  wie  sich  aus  dem  Prolog  (V.  96)  erschliessen  ,lâsst,  die 
Seele  des  Menschen  nach  dessen  Tode  in  Besitz:  doch 

entgeht  ihnen  schliesslich  ihre  Beute  durch  die  FUrsprache 
der  Jungfrau  Maria. 

Anders  in  den  drei  nachstaltesten  erhaltenen  Mo- 

ràlitâten, den  sogenanntcn  „ Macro  Moralities",  die  dci: 
Kampf  der  als  Personen  auitretenden  Tugenden  und 
Laster  uin  die  mensehliche  Seeta  vorfiihren.  Ein  solcher 

Kampf  bildete  ja  iiberhaupt  den  Inhalt  der  meisten 
Moràlitâten;  Verktfrperungen  des  guten  und  des  btfsen 
Prinzips  waren  also  deren  wosentliohe  Bestandteile.  Da 
lag  es  sehr  nahe,  als  obersten  Vertreter  des  btisen  Prinzips 

den  Teufel  selbst  hinzustellen.  Dies  geschah  in  den  ge- 
nannten  drei  Moràlitâten;  in  jeder  von  diesen  gehort  der 
Teufel  zu  den  Hauptpersonen.  Als  Verkorperung  des 
bôsen  Prinzips  war  der  Teufel  hier  fiir  komische  Zwecke 
nicht  sehr  geeignet,  ebenso  wie  der  Teufel  der  Mîsterien. 

Trotzdeni  wird  er  in  jenen  drei  Moralitiiten  zum  Haupt- 
trâger  der  Koniik  gemacht  einerseits,  indem  die  Komik 
der  formatait  Seite  seiner  Rolle,  die  Komik  senior  iw^^kon 

àuf»ser°T)  Erscheinung,  kniftig  ausgebeutet,  und  gegenlibeT 
<tcu  j»iisterien  wenigstens  in  einem  Falle  noch  gesteigert 

wurde;  andererseits,  indem  man  den  Teufel  seines  eigent- 
lichen  bosartigen  Wesens  hier  und  da  entkleidete,  ihn 
zum  mehr  oder  weniger  harmlosen  Poss^rireisser  machte, 
und  ihn  zuweilen  reK  episodische,    von  (1er  eigentlichen 

letzteres  sich  mit  Stiick  41  derselben  Sammlung  inhaltlich  beriihrt. 
In  Stiick  30  ist  dem  Satan  jedoch  kein  niederer  Teufel  an  die  Seite 

gestellt:  in  Stiick  4.r>-  kommt  aucli  nur  ein  einziger  Teufel  vor. 
Ausserdem  in  Stiick  10  der  Ch.  1M.  (Slaughter  of  tlie  Innocents)  und 

im  Xcwcastler  Misterium  „Noah's  Arku  (vgl.  Anm.  48;. 
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Handlung  ganz  abseits  liegende  Scherze  improvisieren 
liess.  Von  (1er  schon  in  den  Misterien  entwickelten  Eomik 

des  Teufels  geht  also  in  den  Moralitaten  zunâchst  nichts 
verloren:  sie  Ubernehmen  die.se  Komik  nicht  nur,  sondera 
vermehren  sie  noch  und  erhôhen  ihre  Bedeutung.  So 
IHsst  sich  in  der  Geschichte  des  englischen  Dramas  eine 
ununterbrochene  stetige  Entwickelung  des  Teufels  als  einer 
komischen  Figur  verfolgen.  wobei  der  Umstand.  dass  eine 
Dramengattung  durch  eine  andere.  die  Misterien  durch 
die  Moralitaten  abgetôst  werden,  jene  Entwickelung  in 
keiner  Weise  sttfrt.  In  den  spâteren  Moralitaten  wurde 
freilich  der  Teufel  als  koroische  uestalt  meist  durch  den 

Vice  *rsetzt,  und  erlitt  dadurch  eine  betrâchtliche  Einbusse 
an  Komik;  in  den  âlteren  Moralitaten  aber  erblicken  wir 
den  Teufel  noch  in  seiner  ganzen  ungeschwRchten  Komik. 

Gleich  in  der  ersten  der  drei  „Macro  Moralities",  in 
Pers.,  artet  die  Komik  des  teuflischen  Kostlims  in  Fratzen- 

haftigkeit  aus,  wie  wir  aus  einer  zu  diesem  Sttlck  ge- 
horigen  Btlhnenanweisung  erkennen  konnen.  die  Sharp 

(p.  60)  abgedruckt  hat:  „he  pf  schal  play  belyal,  hke  pt  he 

havv  g  urine  pond'  brenniny  in  pypya  in  h' s  hands  & 
in  h's  ers  [=  ears|  &  in  h' s  ars  whanne  he  gothe  to  batayl" 
Belial  belagert  als  Anftihrer  der  als  Unterteufel  ge- 
dachten  sieben  Todsiinden  das  Schloss  der  Beharr- 

lichkeit,  worin  „Hurnanum  Genus",  (1er  Held  des  StUckes, 
eingeschlosscn  ist.  Die  sieben  Todsiinden  ernten  von 
ihrein  Gebieter  Schimpfworte  und  Prfigeh  weil  sie  aus 

Nachlassigkeit  ..Humanum  Genus"  haben  entschllipfen 
lassen.  Dieser  wird  das  ganze  Sttick  hindurch  von  einem 

„guten"  und  einem  „bosen  Engel"M)  begleitet.  A  m 
Schluss   nimmt  (1er  „!>ose  Engel"  BHumanuin  Genus"  auf 

Ml  Dit  bose  Engel  gebort  »  zu  den  niederen  Teufeln.  Nach  dem 

Volksglauben  des  Mittelalters  wurde  fin  „boser  Engel**  ebenso  wie 
fin  „guter"  jedein  Menscben  gleich  bei  seiner  Geburt  ,  ugeteilt: 
beide  batten  dm  Menscben  durch  sein  ganzes  Leben  zu  geleiten, 
der  fine,  uni  ibn  zu  versuehen,  der  andere,  uni  ibn  vor  dem 
Straucheln  zu  bewahren  (vgl.  Spalding  p.  M). 
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den  Riicken,  und  macht  sich  mit  seincr  Last  zur  Hôlle 

auf.  Die  Seele  von  „Humanum  Genus"  wird  ihm  aber 
unterwegs  von  „Paxtt  entrissen. 

In  der  zweiten  (1er  „Macro  Moralities",  Mind.  ist 
Lucifer  selbst  die  komisclie  Hauptfigur.  Er  tritt  in 
seinem  teuflischen  Qewandc  auf.  tragt  aber  damnter  (las 
Kostttm  eines  Gecken.  Er  erklîirt,  in  seiner  wahren 
Gestalt  wiirde  er  die  Menschen  nicht  verftlhren,  sondern 

nur  erschrecken:  deshalb  wolle  er  sie  durch  die  Yer- 
kleidung  seines  gi&nzenden  Gewandes  betriigen.  Darauf 
zieht  er  sich  zurlick,  um  sein  Teufelskostttm  abzuwerfen, 
und  erscheint  wieder  als  eleganter  Stutzer,  ahnlich  wie 
in  den  Co.  PL  (vgl.  S.  69).  Er  erôffnet  seine  Rede  mit 
dem  tiblichen  Gebrtlll:  „Out  herrowe  1  ronr,  und  endet 

sein  Auftreten  damit,  dass  er,  nachdem  ihm  sein  Ver- 

fUhrungswerk  gelungen  ist,  einen  bosen  ( „shrewedeu )  Knaben 
(wohl  aus  der  Mitte  der  Zuschauer)  mit  sich  nimmt,  und 
sich  schreiend  mit  diesem  zusammen  entfernt.  Wahrend 
ateo  Lucifer  sonst  in  diesem  Stlicke  seiner  Teufelsnatur 

treu  bleibt,  haben  wir  an  jener  Stelle  offenbar  ein  Bei- 
spiel  eines  ursprlinglich  improvisierten  Spasses  vor  uns. 
Mit  der  eigentlichen  Handlung  hat  dieser  Spass  keinerlei 
Bertihrungspunkte  ;  sein  einziger  Zweck  ist,  Gelâchter  zv 

erregen.  —  Zum  Schluss  tritt  „Anima".  die  durch  Geist  • 
Willen  und  Verstand  verftihrte  Heldin  dos  Stiickes,  in 

i  lire  m  verkorumenen  Zustand  auf,  in  grauenhafter  Ent- 
steliung.  Sie  giebt  sechs  der  sieben  Todsiinden  das 
Leben,  welches  Ereignis  auf  merkwtirdige  Weise  vor  sich 
geht,  indem  nSmlich  dièse  sechs  Todsiinden  unter  ihrem 

greulichen  Mantel  als  sechs  kleine  Knaben  in  Teufels- 
kostUm en  hervorschllipfen,  uni  gleich  darauf  wieder 

darunter  zurilckzukehren.  Als  aber  ,, Anima"  am  Schluss 
Busse  thut,  entweichen  die  Todsiinden  fiir  immer. 

Pers.  teilt  mit  Minci  den  Zug,  dass  die  Todsiinden  als 
niedere  Teufel  aufgefasst  weiden.  Als  Verkorperungen 
der  Todsiinden  sind  sie  zugleich  allegorische  Gestalten. 

Sie  bilden  so  eine  Art  Bindeglied   zwischen   den  eigent- 
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lichen  Teufeln.  die  von  den  Moralitâten  aus  den  Misterien 

iibernommcn  wurden,  und  mithin  vom  litteraturgeschicht- 
liclien  Standpunkt  aus  nicht  als  allegorische  Gestalten  zu 
gelten  haben,  und  der  in  den  spàteren  Moralitâten  mehr 
hervortretenden  urspninglich  rein  allegorischen  Figur  des 
Vice,  als  der  Verkôrperung  des  Lasters  im  allgemeinen, 
der  als  solche  aile  Slinden  zur  Einheit  zusammenfasst. 

Die  dritte  der  „Macro  Moralities"  ist  Mank.  Hier  ist 
der  uns  schon  bekannte  Tutivillus  (vgl.  S.  66  ff.),  hier 

/Tytivillus  geschrieben,  nicht,  wie  in  den  T.  PI.,  ein 
niederer  Teufel,  sondern  gerade  der  oberste  Vprtreter  des 

bosen  Prinzips85).  Er  erscheint  nicht  nur  als  hôllischer 
Hauptverfiihrer  des  Titelhelden  „Mankindu,  sondern  auch 
als  Herr  der  drei  allegorischen  Unterteufel  „New- 

guise",  „Nought"  und  „Now-a-datvs",  wâhrend  der 
ebenfalls  als  Teufel  aufzufassende  „Mischief"  déni 
Oberteufel  gegenliber  eine  selbstandigere  Stellung  ein- 
nimnit.  Tytivillus  schickt  seine  drei  Untergebenen  nach 
Raub  aus:  er  tragt  ihnen  auf,  Pferde  zu  stehlen,  und 
iiberhaupt  nach  Moglichkeit  zu  pllindern  und  Schaden  zu 
stiften.  Spiiter  erteilt  er  ihnen  nach  echter  Teufelsart 

mit  der  Linken  seinen  Segen86).  —  In  alledem  erkennen 
wir  in  Tytivillim  don  hoHisc-hwi  brtrig&ftteo  ;  daneben  aber 

erscheint  er  auch  gelegentlich  als  blosser  harmloser  9™*^ 
mâcher,  und  zwar  gleich  bei  seinem  ersten  Auftreten. 

,,Mischiefu    und  seine  drei  Spiessgesellcn  wtinschen   sich 

^j  Collier  (11  2U'>)  stellt  verkehrter  Weise  den  Tytivillus  als 
den  blossen  Yertrcter  einer  ganz  bestimmten  einzelnen  Siinde,  nHm- 
lii'h  der  Fleischoslust,  hin.  V.  870  wird  Tytivillus  ausdriïcklich  der 
oberste  (îchit»tt*r  aller-  drei  Feinde  des  Menschen:  der  Teufel,  der 
Welt,  und  des  Fleisehes  genannt. 

*)  I>ie  négative  Natur  des  Teufels  aussert  sich  iiberhaupt  in 
seiner  Neigung  zum  (urspriinglieh  unabsichtliehen)  Parodieren:  er 
afft  die  heiligen  Handlungen  nach,  macht  aber  ailes  verkehrt;  so 
segnet  er  aurb  stets  mit  der  Linken  (vgl.  Roskoff  I  399).  Dièse 
Verkehrtheit  sab  man  zunachst  als  fur  den  Teufel  naturgemass  an; 
als  kuinisclio  Motiv  wurde  sie  erst  verwandt,  nachdem  man  den 
Teufel  iiberhaupt  als  komische  Gestalt  anzusehen  sich  gewOhnt  hatte. 
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zum  Zeitvertreib  einen  Bânkelsanger  herbei.  Als  solcher 
tritt  Tytivillus  auf,  wobei  er  sich  in  der  Weise  eines 
echten  Hanswursts  mit  den  Worten  einfiihrt  (Y.  439): 

rI  corne,  tcith  my  legges  vndur  me".  „Newguise"  sammelt 
fîir  ihn  Gelder  ein.  Gleich  darauf  niacht  Tytivillus  den 
Versuch,  die  drei  allegorischen  Tuugenichtse  anzupumpen; 
jeder  von  ihnen  versichert  aber,  sein  Beutel  stri  vollig  leer. 
—  Als  Kennzeichen  aller  Teufel  des  StUckes  diente.  wie 
es  8cheint,  der  Schwanz  (vgl.  V.  447).  Tytivillus  trug 
ausserdem  eine  sehr  grosse  Gesichtsmaske  (V.  446),  und 

ein  Netz,  um  „Mankind"  zu  blenden87).  Er  besitzt  auch 
die  Fâhigkeit,  sich  unsichtbar  zu  machen  (V.  515).  —  Wie 
die  Todslinden  in  den  beiden  andern  Moralitâten,  sind 

auch  „Newguise",  „Nought"  und  „Now-a-days"  als  alle- 
gorische  Teufel  Vorlâufer  des  Vice;  sie  werden  daher 
besser  erst  im  folgenden  Abschnitt  besprochen,  zusanimen 

mit  dem  gleichfalls  teuflischen  „Mischief".  dem  eigent- 
lichen  Vice  des  StUckes. 

Bis  zum  Ende^  des  15.  .Tnbrlmnderts  nahm  die  Be- 
liebtheit  des  Teufels  als  einer  koniisclien  Figur  immer 

mehr  zu.  In  Conv.  hat  die  Hand  eines  spâteren  Tnter- 
polators  in  den  sonst  redit  trockenen  und  langweiligen 
3.  Akt  eine  Teufelsszene  eingeschoben,  offenbar  dem 
Publikum  zu  Gefallen,  das  durch  die  Komik  der  Teufel 
fîir  die  bisherige  Trockenheit  entschàdigt  werden  sollte. 
Belial,  nach  Lucifer  der  vornehmste  Teufel,  tritt  unter 
Donner  und  Flammen  auf,  und  hait  eine  bombastische 
Rede,  worin  er  sich  seiner  Alacht  riihnit.  Dièse  Rede 

erSffnet  er  mit  dem  Rufe  rHo,  ho!",  dem  man  hier  zum 
ersten  Mal,  spâter  aber  recht  haufig  begegnet8H),  und  der  zu 
den  typischen  Merkmalen  des  teuflischen  Wesens  in  don 
auf  die  Misterien  folgenden  Dramengattungen  gehort.  Der 

Ruf  giebt,  wie  hier  auch  aus  dem  Zusatz  „behold  me"  &c. 

«)  Vgl.  Brandi  S.  XXX11I. 
w)  Belegstellen  bei  Sharp  p.  58  ff.,  (1er  obte<>n  Ausriif  irrtiim- 

Mfsher  Weise  auch  auf  don  Teufel  der  Misterien  iïbertrRgt,  bei  dem 
**«§  vorkommt. 
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deutlich  hervorgeht,  einer  libermlitigen  Stimmung  des 
Teufels  Ausdruck,  ist  also,  im  Gegensatz  zum  Ausruf 

„out}  ouf!  harrow!",  ein  Bestandteil  der  aktiven  Komik.  — 
Darauf  kommt  noch  ein  zweiter  Teufel.  BeliaTs  Bote 

Mercury,  schreiend  und  briillend  hinzu,  auch  inmitten 
cines  Feuers,  uni  des  Paulus  Bekehrung  zu  berichten. 

Nun  stimmen  beide  ein  Brlill-  und  Wehklageduett  an,  das 
gewiss  von  steinerweichender  Wirkung  gewesen  sein  muss. 
Zum  Schluss  verschwinden  sic  in  Sturm  und  Feuer. 

Einen  viel  breiteren  Raum  nehmen  die  Teufelsszenen 

in  ijagd.  À.  ein.  Hier  begegnet  eine  ganze  Gruppe  von 
Teuieui.  An  ihrer  Spitze  steht  Satan.  In  der  7.  Szene 
betritt  er  die  Btlhne,  unter  der  nach  der  BUhnenanweisung 
die  Hplle  sichtbar  ist.  Der  Einlluss  der  Moralit&ten  inacht 
sich  in  dieseni  Mirakelspiel  schon  stark  bemerkbar:  zu 

Satan's  Gefolge  gehoren  in  obiger  Szene  „Zorntt  und 
^Neid".  zwei  der  sieben  Todslinden;  mit  diesen  berât 
er  sich.  wie  Maria  Magdalena  am  besten  zur  Sttnde  zu 
verflihren  sei.  Das  Ergebnis  der  Beratung,  zu  der  auch 

„\Velt"  und  „Fleisch"  herangezogen  werden,  ist  der  Be- 
schluss.  aile  anwesenden  bûsen  Geister  sollten  bei  der 

Verflihrung  derTitelheldin  zusammenwirken.  In  der  10.  Szene 
tri tt  Satan  nur  fllichtig  auf.  Szene  15  spielt  in  der  Htflle, 
wo  Satan,  nachdem  er  Magdalenens  Bekehrung  erfahren 

hat.  mit  ..owt,  owt.  and  harrow !u  das  alte  Jammerlied  der 
Teufel  anstimnit.  Er  ruft  seine  Untergebenen  Belfagour 

und  Belzahub  herbei.  Sie  sollen  liber  den  „bôsen  Engel"  89) 
der  Magdalena  zu  Gericht  sitzen,  da  dieser  seine  ihm  be- 
sonders  obliegende  Pflicht,  jene  zum  Bosen  anzuhalten,  so 

nuuigelhafr  erfUllt  liât.  Der  .,bose  Engel"  wird  zu  einer 
tUchtigen  Tracht  Prugel  verurteilt,  dit»  ihm  auch  sofort 

auf  Satau's  Geheiss    von    den    Richtern    eigenh&ndig  auf 

w)  lin  vorliejrendon  Stiick  ist  der  Titelheldin  neben  dom  wbôsentt 
auch  ein  „guter  Kiigel*  bHgetfeben  (vgl.  S.  72).  Warum  ùbrigens 
Furnivall  im  Personenverzeichnis  p.  r>4  den  .Mad  Angyt'  und  den 
..Spiritivt  MaliynuH"  zwei  verschiedene  Personen  sein  iHsst,  ist  nicht 
t'inziiâehcn. 
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seinen  Allerwertesten  verabreicht  wird90).  Belfagour  und 
Belzabub  werden  bei  dieser  Gelegenheit  ohne  ersichtlichen 

Grand  von  Satan  mit  den  Ehrentiteln  rhorsons"  und  „har- 
lotte8u  bodacht,  und  gleich  darauf  ̂ lordeynnes"  [=  lurdans; 
vgl.  Anm.  70)  genannt.  Dann  erleiden  aucb  die  sieben 
Todstinden,  die  ebenfalls  als  Teufel  aufgefasst  werden. 

dieselbe  Strafe  wie  der  ,,bt)se  Enger  ftir  ihre  Pflicht- 
vergessenheit.  —  Xeben  den  scbon  vorgeftihrten  kommt 
noch  ein  Teufel,  der  Belfagour  und  Belzabub  au  Rang 
gleichzustehen  scbeint,  schon  vorher,  in  der  bereits  er- 
wàhnten  Szene  10,  vor.  Als  Vorgesetzter  des  „b<>sen 

Engels"  giebt  er  diesem  Verhaltungsmassregeln  in  Bezug 
auf  dessen  VerfUhrungswerk.  Szene  22  ist  die  letzte 
Teufelsszene  des  StUckes.  Hier  tritt  ein  Teufel  rin  orebyll 

a-rayu  auf,  und  bricht  mit  gellender  Stimme  in  (las  typische 
Jammergeschrei  aus.  Er  erzahlt  von  Christi  Htillenfahrt 
ais  von  einem  eben  vorgefallenen  Ereignis. 

Magd.  A,  zeigt  in  einigen  Punkten  eiue  spezielle 
Ùbereinstiminung  mit  der  Moralitàt  Pers.:  ein  btfser  und 
ein  guter  Engel  begleiten  dort  die  Titelheldin,  wie  hier 
den  Helden  des  StUckes;  der  teuflische  Gebieter  lâsst  den 
îbra  untergebenen  sieben  Todstinden  in  beiden  Stlicken 
Priigel  zu  teil  werden.  Die  Todsllnden  treten  als  Teufel 
freîlich  nicht  nur  in  diesen  Stiicken,  sondern  auch  in  Mind 
auf.  Brandi  (S.  XLI)  vermutet  flir  die  gemeinsamen  Ziige 
in  jenen  beiden  Stticken  sowie  in  Nat.  „ein  verlorenes 
Urbild  von  Mundus  und  den  Todstinden,  das  ihnen  allen 

»)  Brandi  (S.  XLI)  hat  dièse  Stelle  anders  aufgefasst,  namlich 
so,  dass  nicht  Belfagour  und  Belzabub,  sondern  die  sieben  Tod- 

stinden den  bôsen  Engel  ziichtigen.  Er  bezieht  also  Satan 's  Worte 
(V.  737  ff.): 

„cum  vp,  $e  horsons,  and  skore  [*=  scour|  a-wey  fie  yche! 
A  urith  thys  panne  5e  do  hym  pycche  [=  thrash|! 

cum  of,  50  har  lottes,  fiât  yt  wer  don!" 
auf  die  Todstinden.  Dass  sie  aber  nur  auf  Belfagour  und  Belzabub 
Bezug  haben  kônnen,  beweisst  die  darauf  folgende  Biihnenanweisung: 

„Here  xall  fiey  serve  ail  fie  seuytie  as  fiey  do  fie  f reste".  Wenn  Brandi' s 
Auffassung  richtig  ware,  wer  sind  dann  dièse  nfiey^l 
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vorschwebte."  Magd.  A.  ist  iiberhaupt  nur  âusserlich 
betrachtet.  ein  Mirakelspiel  zu  nennen:  seinem  inneren 
Bau  nacb  ist  das  Sttick  eine  Moralitat,  wobei  es  sich  aber 

niclit  mebr  uni  den  Kampf  zwiscben  Gutem  und  BQsem 
in  der  Seele  des  Menscbcn  im  allgemeinen  handelt,  sondern 
dieser  Kampf  in  die  Seele  eines  bestimmten  einzelnen 
Menschen  verlegt  wird,  namlich  der  Titelheldin.  Man 
konnte  Magd.  A.  daber  eine  individualisierte  Moralitat 

nennen.  Durcli  den  C'harakter  des  Stilckes  als  einer 
Moralitat  erklart  sich  auch  die  hier  so  sehr  gesteigerte 
Bedeutung  des  bosen  Prinzips.  Die  Teufel  gehoren  in 

Magd.  A.,  ebenso  wie  in  den  drei  „Macro  Moralities*4,  zu 
den  Hauptpersonen;  gerade  durch  den  Beschluss  der 
Teufel  in  der  7.  Szene  wird  hier  der  dramatische  Knoten 

recht  eigentlich  geschîirzt.  Magd.  A.  bezeichnet  den  H5he- 
punkt  in  der  Entwickelung  des  Teufels  im  englischen 

Drama,  nach  Umfang  und  Bedeutung  seiner  Rolle  (iber- 
haupt,  wiihrend  seine  Koinik  sich  hier  und  da  noch  weiter 
steigerte,  aber  alhnahlich  aus  einer  Uberwiegend  aktiven 
Komik  iinmer  mehr  in  eine  ausschliesslich  passive  tiberging. 

Es  ist  ein  langer  Weg.  den  die  Entwickelung  der 
G  estait  des  Teufels  durch  niehrere  Jahrhunderte  bis  zu 

diesem  ihrem  Gipfel  zurlickgelegt  bat.  In  den  Misterien 
wurde  der  Teufel,  wie  aile  Ubrigen  biblischen  Gestalten 

dieser  Draniengattung,  zunàchst  nur  in  solche  Stllcke  ein- 
geflihrt,  iu  denen  (1er  biblische  Stoff  es  verlangte  (vgl.  S.  70). 
Bald  aber  gewann  der  Gottseibeiuns  durch  seine  groteske 
Komik  eine  von  der  biblischen  oder  apokryphen  (vgl. 
Anni.  15  und  69)  Quelle  unabhangige  Bedeutung.  Wie 
schon  die  Co.  PL,  daneben  auch  die  Y.  PL  und  Ch.  PL 
beweisen  (vgl.  Anin.  83),  deren  uberlieferter  Text  ja  nicht 
die  Anfiinge  des  Misteriendranias  iiberhaupt,  sondern  eine 
jilngere  Kntwickelungsstufe  desselben  darstellt,  schaltete 
man  spater  die  G  estait  des  Teufels  zuweilen  als  episodische 
Xebenrolle  ein.  Und  bis  zum  15.  Jahrhundert  hatten  sich 

die  Teufel  schon  so  im  Draina  eingeblirgert,  dass  in  einer 
neuen    Dramengattung,    den    Moralitàten,    wenigstens   in 



—    79    — 

deren  Anfangstadien,  die  Unentbehrlichkeit  des  teuflischen 
Eléments  zum  Grundprinzip  erhoben  werden  konnte,  und 
die  Teufel  unter  dem  Einfluss  der  Moralitâten  gelegentlich 
auch  sonst  zu  den  Hauptpersonen  gemacht  wurden.  in 
solchen  Stticken,  wo  sie,  àusserlich  genommen.  eigentlich 
entbehrlich  waren. 

Das  Magd.  A.  zeitlich  am  nâchsten  stehende  Draina, 

worin  der  Teufel  eine  Rolle  spielt.  ist  Skelton's  Nigr. 
Warton  bietet  eine  ziemlich  ausfOlniiche  Inhaltsangabe 

dièses  jetzt  verschollenen  Drainas.  Hier  ist  ,,Balsebub" 
immer  noch  die  komiscbe  Hauptfigur,  und  seine  Koinik 
noch  durcbaus  von  aktiver  Art:  er  fungiert  in  obigeni 
Stlicke,  das  in  seinem  Kern  eine  Satire  auf  verscbiedene 
kirchliche  Missbr&uche  darstellt.  als  Richter  iîber  Simonie 
und  Geiz.  Auf  die  Koniik  des  teufliscben  Kostlims  scheint 

auch  hier  grosses  Gewicht  gelegt  zu  werden:  eine  Btthnen- 

anweisung  lautet:  ..Enter  Balsebub  ivith  a  borde",  was 
wahrscheinlicb  in  pragnantem  Sinne  zu  verstehen  ist,  in- 
dem  nâmlich,  wie  auch  sonst,  des  Teufels  Bart  von  un- 
gewôhnlicher  Grosse,  oder  tlberhaupt  irgendwie  auffallend 
war.  Der  Schwarzktinstler  spielt,  obwohl  Titelheld,  doch 
nur  eine  untergeordnete  Rolle.  Er  eilt  zu  Beginn  des 
Stfîckes  am  frlihen  Morgen  in  die  HOlle,  um  den  Teufel 
zur  Gerichtssitzung  abzuholen.  Belsabub  versetzt  ilim 

einen  Fusstritt,  weil  er  ihn  so  frlih  aus  dem  Schlaf  ge- 
stOrt  habe.  Vergebens  versucht  Simonie  den  Teufel  durch 
Bestechung  zu  einem  glinstigen  Urteil  zu  verleiten.  Am 
Schluss  wird  der  Hôllenrachen  sichtbar,  vor  dem  Teufel 
und  Schwarzktinstler  als  die  richtigen  Hanswurste  einen 
Tanz  aufflihren.  Dieser  endet  damit,  dass  der  Teufel  dem 
Schwarzktinstler.  dem  standigen  Opfer  seiner  derben  Spasse, 
ein  Bein  stellt,  worauf  er  unter  einem  Feuerregen  in  seiner 
h5llischen  Behausung  verschwindet. 

In  John  Hey  wood's  possenhaftem  Zwischenspiel  P.'s 
treten  die  Teufel  zwar  nicht  persOnlich  auf,  kommen  aber 
doch  insofern  in  Betracht.  als  sie  in  der  Ltigengeschichte 
des  Ablasskrâmers  von  seinem  Besuch  in  der  H(Jlle  aus- 
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ftihrlich  beschrieben  werden.  Weil  gerade  am  betreffenden 
Tage  in  der  Htflle  ein  Fest  gefeiert  wurde,  waren  die 
Teufel  aile  festlich  gekleidet:  ihre  Horner  waren  neu 
vergoldet,  ihre  Klauen  gehtfrig  gereinigt,  ihre  Schwânze 

gut  ausgekâmmt,  und  ihre  Leiber  mit  frischer  Butter  ge- 
salbt.  Der  Ruf  rHo,  ho!il  .wird  als  teuflischer  Âusdruck 
wohlgefâlligen  Behagens  erwâhnt  (vgl.  S.  75  ff.).  Der  gut 
gelaunte  Lucifer  schttttelt  die  zottigen  Ohren,  lâsst  die 
riesigen  Augen  rollen  und  Feuer  aus  den  Nasentltigeln 
ausstromen.  Schliesslich  lâuft  die  Koniik  des  Teufels  auf 

die  witzige  Pointe  liinaus,  dass  er  das  vom  Ablasskrâmer 
gewiinschte  Frauenziinmer  mit  Vergnligen  aus  der  Htflle 
entl&sst,  da  den  Teufeln  zwei  Weiber  in  der  Htflle  mehr 
zu  schaffen  machten,  als  aile  m&niilichen  Hôllenbewohner 
zusammen.  Die  Komik  des  Teufels  ist  hier  also,  wenigstens 
in  ihrer  Pointe,  von  passiver  Art.  In  diesem  Stticke  be- 
merken  wir  auch  zuerst  deutlich  ein  Schwinden  der  mittel- 
alterlichen  Naivetîit  in  der  Auffassung  des  Teufels,  einer 
Naivetat,  die  in  der  Schilderung  des  hOllischen  Festputzes 
mit  bewusstem  Spotte  travestiert  wird. 

Das  nâchste  Sttick,  worin  ein  Teufel  vorkommt,  ist 
die  in  ausgesprochen  protestantischer  Tendenz  geschriebene 
Moralitât  Juv.  von  We ver.  Das  Stttck  ist  besonders  da- 
dureh  wichtig.  dass  hier  zuerst  das  typische  Verhâltnis 
zwischen  Teufel  und  Vice  hervortritt.  Als  Vice,  frei- 
lich  ohne  ausdrlicklich  als  solcher  bezeichnet  zu  sein, 

dient  hier  „Hypocrisyu;  er  ist  Satan's  eigener  Sohn. 
Das  Sttick  ist  arm  an  Komik;  so  weit  von  einer  solchen 
tiberhaupt  die  Rede  sein  kann,  wird  sie  eher  durch 

„Hypocrisyu  als  durch  Satan  vertreten.  Dieser  dient  dem 
Vice,  wenn  auch  nur  vorlibergehend,  als  Zielscheibe  des 

Spottes:  an  einer  Stelle  (p.  64)  vergleicht  „Hypocrisy" 
wenig  ehrerbietig  die  Stinime  seines  teuflischen  Erzeugers 
mit  dem  Grunzen  einer  Sau.  Sonst  ist  aber  der  Vice 

hier  noch  ein  durchaus  williges  Werkzeug  in  den  H&nden 

Satan's.  Das  spatere  Verhâltnis  zwischen  Teufel  und 
Vice,  wobei  der  Teufel  als  hilf  loses  Opferlamm  der  aktiven 
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Komik  des  Vice  erscheint91),  ist  hier  also  noch  nieht 
scharf  ausgeprâgt,  aber  doch  schon  angedeutet.  Sonst 

beschrânkt  sich  Satan' s  Rolle  auf  Klagelieder  iiber  den 
Verfall  seiner  Macht;  dieser  Verfall  wird  zu  einer 
satirischen  Spitze  gegen  die  katholische  Kirche  verwertet. 

In  Ingelend's  Disob.  (nach  Brandi  [S.  LXXIII]  einer 
Nachahmung  des  lat.  Humanistendramas  „Studentesu  (1549) 
von  Stymmelius)  tritt  derTeufel  nur  episodisch  in  einem 
langen  Monolog  auf,  worin  er  immer  wieder  sein  „ho,  hof 

ho!u  iibermiitig  ausruft.  Er  beginnt  mit  einer  bombastischen 
Prahlrede,  fâllt  aber  sp&ter  vflllig  aus  der  Rolle,  indem  er, 
in  Obéi  augebrachter  Uneigennîitzigkeit,  den  jugendlichen 
Teil  der  Zuschauer  vor  seinen  eigenen  Versuchungen  warnt. 

In  Magd.  B.,  einem  spâteren  Mirakelspiel  vonL.Wager, 

das  freilich  wegen  seiner  Uberwiegend  allegorischen  Per- 
sonen  und  wegen  seines  Inhalts  noch  eher  als  Magd.  A. 
eine  Moralitàt  genannt  werden  mttsste,  tritt  der  hier  als 

„Infidelity"  bezeichnete  Vice  als  komische  Figur  noch  weit 
mehr  gegenQber  dem  teuflischen  Elément  hervor,  als  bis- 
her.  Letzteres  wird  nur  ganz  fllichtig  durch  sieben 
Teufel  dargestellt,  die  von  Christus  aus  der  Titelheldin 
ausgetrieben  werden,  und  unter  schrecklichem  Gebrtill 
entweichen.  Zum  Vice  stehen  sie  in  keinerlei  Beziehung. 
Das  oben  behandelte  typische  Verhiiltnis  zwischen  Teufel 
und  Vice  tritt  iiberhaupt  nur  da  hervor,  wo  das  teuflische 
Elément  durch  einen  einzelnen  Teufel  vertreten  wird. 

In  FulwelTs  Like  spielt  der  Teufel,  hier  Lucifer, 
auch  nur  eine  vorttbergehende  Rolle,  die  sich  an  Bedeutung 
mit  der  des  Vice  Nichol  Newfangle  auch  nicht  entfernt 
messen  kann.  Hier  erfahren  wir  auch  wieder  einiges 
ttber  das  groteske  Àussere  des  Teufels:  er  erscheint  in  so 
zottigem  Gewande,  dass  Newfangle  einen  Tanzbàren  vor 
sich   zu   haben    glaubt.     Seine   feuerrote  Nase   und  sein 

9l)  Freilich  giebt  es  nur  wenig  Stûcke,  wo  Teufel  und  Vice  zu- 
sammen  auftreten;  aber  wo  dies  geschieht,  da  ist  ihr  Verhaltnis 
fast  stets  von  der  eben  bezeichneten  Art,  so  dass  wir  es  als  ein 
feststehendes,  und  somit  typisches  betrachten  diirfen. 

P&lMttra  XV1L  6 



—     82     — 

„boses  Gesicht"  werden  erwîihnt.  Aufschriften  auf  Lucifer's Rticken  und  Brust  verkiïnden  seinen  Xamen.  Mit  dem  Ruf 

„Ho,  ho!u  betritt  cr  die  Biihne.  Newfangle  nennt  Lucifer 
seinen  Paten,  wâhrend  dieser  ihn  zartlich  rmy  otvn  boyu 
anredet  (p.  310).  Der  im  Titel  des  Stlickes  erwftlinte 

Kôbler*2)  wird  vom  Vice  dem  Teufel  vorgestellt.  worauf 
aile  drei  nach  den  Tonen  eines  damais  bekannten  Liedes 

einen  Tanz  vorfUbren.  Das  typische  Verhiiltnis  zwischen 
Teufel  und  Vice  zeigt  sich  hier  schon  deutlicher:  als  der 
Teufel  von  Newfangle  verlangt,  er  solle  ihm  nachsprechen. 
was  er  ihm  vorsagen  werde,  verdreht  der  Vice  jedes  Wort 

Lucifer's,  so  dass  der  von  diesem  vorgesprochene  Hymnus 
auf  seine,  des  Teufels,  eigene  Macht  und  Herrlichkeit  in 
sein  gerades  Gegenteil  verkehrt  wird.  Und  am  Schluss, 
als  Lucifer  noch  einmal  erscheint.  uni  Newfangle  in  die 

H()lle  zu  entfiihreii.  begegnet  uns  zuerst  ein  spîiter  sprich- 
wortlich  gewordenes  Motiv:  der  Vice  reitet  auf  des 
Teufels  Rticken  in  die  Holle  ein.  Newfangle  bedauert 
hierbei,  nicht  ein  Paar  Sporen  zu  haben,  um  zu  erproben, 

ob  sein  „Gaulu  („jadc")  im  Schritt  gehe  oder  Trab  laufe. 
—  Als  Reittier  diente  ein  Teufel  schon  in  Pers.  (vgl. 

S.  72  ff.);  nur  reitet  hier  auf  ihm  nicht  der  Vice  „Detractiou, 
sondern  der  Hcld  „Humanum  Genus". 

W.  Wager's  dem  eigentlichen  Drama  sich  schon 
nahernde  Moralitat  Long,  wiederholt  das  eben  genannte 
Motiv,  wenn  auch  in  abweichender  Form.  Der  Teufel 

kommt  hier  nicht  einmal  in  Person  vor;  aber  ̂ Confusion" 
triigt  am  Schluss  den  Helden  „Morosk\  der  ein  im  Ûber- 
gang  zum  Clown  begriffener  Vice  ist,  auf  seinem  Rticken 
zu  jenem  in  die  Holle. 

Die  Moralitat  Mon.  von  Lupton  enthitlt  unter  den 
handelnden  Personen  den  Oberteufel  Satan,  dem  als 
allegorische  Unterteufel  zwei   der  sieben  Todstinden, 

w)  Dass  TeulW  und  Koliler  nach  ilfin  Volksglauben  als  Genossen 
galten,  wird  schon  durch  das  als  Titel  vorliegenden  Stiickes  ver- 
wendete  Sprirhwort  ausgnlriickt.  Den  Vergleiehungspunkt  bildet  in 
diesem  Falle  das  sehwarze  Aussere  beidfr  (vgl.  S.  59). 
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„Gluttonyu  und  „Pride".  zur  Seite  stehen,  und  „Sin" 
aïs  Vice.    Wahrend  „Sin"  eine  Hauptperson  ist,  hat  Satan's 
Rolle  nur  episodische  Bedeutung,  und  noch  weniger  wichtig 
sind  die  beiden  Unterteufel,  die  nur  an  einer  Stelle  ganz 
flttchtig  auftreten.    Das  typische  Verhâltnis  zwischen  Teufel 
und  Vice  offenbart  sich  in  diesem  Stiicke  besonders  deut- 

lich.    Satan  erscheint  dem  Vice  gegeniiber  zu  einer  aus- 
schliesslich  passiven  Komik  verurteilt,  so  dass  das  Beiwort 

„the  great  devill",  das  ihm  (p.  13), ")  zu  teil  wird,  sich  wie 
Ironie  ausnimmt.    Er  tritt  auf  „as  deformedly  dressed  as 

may  he"  (p.  13).     Auf  seine  feuerrote  Nase  und  sein  boses 
Qesicht  wird  ebenso  wie  in  Like  angespielt;    ferner  wird 

auch  sein  Schwanz  erwâhnt.    Als  Satan  „Sin"  zuerst  er- 
blickt,  stosst  er  sein  Ubliches  Jubelgeschrei  aus  („ohe,  ohe, 

ohe,  ohe!u   p.  13).     „Sin"    aber  verhiUt   sich   recht  sprode 
gegen   Satan's    ungestlimes    Liebeswerben;    er   behandelt 
diesen    Uberhaupt   stets  sehr  von  oben  herab.     Er  nennt 

Satan  einmal  ironiscli  „Sir  good  face"  (p.  13),  gewtilmlich 
aber  „Rotznaseu  („snottie  nosc"),  erwideit  dessen  Liebens- 
wlirdigkeiten  durch  Grobheiten,  und  stellt  sich,  als  wolle 
er  den  Teufel  flir  ininier  verlassen.    Hierauf  schlagt  des 
letzteren  Ubermlitig  frohe  Stininiung  jitli  uni:  Satan  bricht 
sofoit    in    sein    typisches  Wehegeheul    und    Gebrull    aus. 

„Sin"    h&lt   ihn  dadurch  von  sich  fern,   dass  er  ihm  mit 
Schlâgen   auf  die   „Schnauze"    droht.     Der  Vice  ist  sich 
seiuer  Unentbehrlichkeit  dem  Teufel  gegentlber  sehr  wohl 
bewusst,  und  daher  entschlossen,  seine  Dienste  môglichst 
teuer  zu  verkaufen.     l)a  Satan  selbst  ihm  gegeniiber  vollig 

machtlos  ist,  tragt  er  den  beiden  Unterteufeln  auf,  „Sin" 
zum   Bleiben    zu    Uberreden.     Endlich    lasst    sich    dieser 

erweichen.     Er  erklart  aber  ausdrlicklich,    dies  geschehe 

nur  um  ̂ Pride's"  willen,  der  von  allen  drei  anwesenden 
Teufeln  die  besten  Manieren  habe.    Emeutes  Jubelgeschrei 

Satan's,  der  sogleich  einen  Freudentanz  auffiihrt,  und  jede 

*)  Um  die  unbequeme  Seitenzahlbezeichnung  der  alten  Drucke 
zu  vermeiden,  zahle  ich  bei  diesen,  nach  den  im  Brit.  Mus.  befind- 
lichen  Exemplaren,  die  Seiten  fortlaufend,  das  Titelblatt  eingerechnel. 

6* 
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Bitte,  die  „Sin"  an  ihn  richten  werde,  erftîllen  will.  .,Sin" 
bittet  sich  ein  Sttick  von  Satan's  Schwanz  aus,  uni  sich 
einen  Fliegenwedel  daraus  zu  machen:  der  Teufel  aber 
erklârt,  sein  Sclnvanz  soi  ihm  unentbehrlich.  Darauf 
àussert  der  Vice  den  wenig  ehrerbietigen  Wunsch.  Satan 
m8ge  ihm  seine  Nase  zu  eineni  gewissen  unfl&tigen  Zweck 
zur  VerfUgung  stellen;  sollte  sie  zu  dieseni  Zweck  zu  klein 
sein,  so  wolle  er  sich  auch  noch  das  tibri«re  Gesiclit  dazu 
borgen.  Selbst  auf  solclie  Dreistigkeiten  hat  der  Teufel 

nur  die  schwâchliche  Erwiderung.  er  merke;  dass  «Sin* 
zur  Lustigkeit  aufgelegt  sei.  Am  Schluss  der  Szenc  segnet 

Satan  den  Vice  sogar  noch.  —  Dass  die  Koinik  der 
Situation  im  Verhaltnis  des  Vice  zum  Teufel  hier  schon 

grBsstenteils  Sel bstz week  geworden  ist.  leuchtet  ohne 
wreiteres  ein. 

In  der  wie  Juv.  in  streng  protestantischem  Sinne  ab- 
gefassten  Moralitat  *4)  Confl.  von  Woodes.  die  auch  darin 
jener  âlteren  Moralitiit  gleicht.  dass  auch  hier  „Hypo- 

crisy"**)  wahrscheinlich  als  Vice  zu  betrachten  ist,  wird 
Satan  nur  zu  satirischen  Nebenzwecken  eingeflihrt:  er 
ist  ein  grosser  Freund  des  Papstes.  den  er  seinen  teuren 

Liebling  und  „altesten  Jungen"  nennt.  an  dem  er  seine 
belle  Freude  habe.  Das  Sttick  ist  tiberhaupt  als  aus- 
gesprochenes  Tendenzstiick  arm  an  Komik.  Voin  typischen 
Verhaltnis  zwischen  Teufel  und  Vice  kann  hier  uni  so 

weniger  die  Rede  sein,  als  beide  nicht  einmal  zusaninien 
auftreten. 

Confl.  ist  unter  den  zu  den  Vorstufen  des  eigentlichen 
Drainas  gehtfrenden  Stucken  das  letzte.  worin  ein  Teufel 
vorkommt.  Sharp  (p.  58)  teilt  cine  Stelle  aus  dem  1603 
erschienenen  Werke  von  Harsenet  ,, Déclaration  of  Popish 

Impostures"    mit:    ,.if    toas   a  pretty  part   in    the   old 

w)  Als  Moralitiit  kann  das  Stiïck  freilich  nur  in  eingesehr&nktem 
Sinne  gelten,  da  seine  Personen  nur  teilweise  allegorisch  sind. 

*"»)  Brandi  (8.  LXV)  scheint  „Tyraimyu  fur  den  Vice  zu  h  ait  en, meiner  An  sich  t  naeh  mit  Unrecht. 
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church-playes9*)  whcre  the  nimble  Vice  would  sTcip 
up  nimbly  like  a  Jack-an-apes  into  the  DeviVs  necke, 
and  ride  the  Devil  a  course,  and  belabour  him  tvith 
hii<  wooden  dagger,  till  he  ruade  him  roar,  whereat 
the  people  would  laugh  to  see  the  Devil  so  vice- 

haunted."  Dies  wertvolle  Zeugnis  eines  jttngeren  Zeit- 
genossen  ergânzt  vortrefflich  das,  was  wir  sonst  tiber  das 

gegenseitige  Verhilltnis  von  Teufel  und  Vice  wissen.  Offen- 
bar  gehftren  die  Prîigel,  mit  denen  der  Vice  den  Teufel 
nach  Harsenet  so  freigebig  zu  bedenken  pflegte,  zu  den 
improvisierten  Scherzen;  daher  lindet  sich  dies  Motiv  im 
Text  der  betreffenden  Dramen  selbst  nirgends  aufgezeichnet, 
auch  da  nicht,  wo  sich  eine  Gelegenheit  dazu  geboten 
h&tte,  wio  beini  Ritt  des  Vice  auf  dcm  Riicken  des  Teufels 

in  die  Hôlle,  wobei  der  Vice  gewiss  oit  auf  sein  Reitder 

losgepriigelt  haben  mag.97)    Aus  diesem  Prligelmotiv  geht 

**)  Mit  dem  Ausdruck  „cJuirch- plat/es"  konnen  hier  nur  die 
Moralitaten  gemeint  sein,  da  die  Misterien.  an  die  jener  Ausdruck 
zunachst  erinnert,  die  Gestalt  des  Vice  ja  gar  nicht  enthalten,  die 
Mirakelspiele  aber  schon  wegen  ihrer  sparlichen  Anzahl  ebenso  wenig 

in  Betracht  kominen,  Die  Benennung  „church-playe8"  erklart  sich 
wohl  aus  dem  meist  religios-ailegorischen  Inhait  der  Moralitaten,  der 

sie  vom  eigentlichen  weltlichen  Drama  der  Zeit  Eiisabeth's  unter- 
scheidet,  vielieicht  auch  daraus,  dass  viele  Moralitaten  von  Geist- 
lichen  verfasst  worden  sind. 

**)  Cushman  beflndet  sich  meiner  Meinung  nach  auf  einer  falschen 
Fahrte.  wcnn  er  (pag.  69)  obige  Steile  bei  Harsenet  auf  eine  be- 
stimmte  einzelne  verlorene  MoralitHt,  oder  auf  das  an  Feiertagen 

aufgefiïhrte,  und  deshall)  vielieicht  ^church-play'-  genannte  Spiel 
„Punch  and  Judya  bezieht.  Harsenet  spricht  doch  ausdriicklich  von 
„church'playe8" ,  also  von  einer  Mehrzahl;  uni  einen  vereinzelten  Fall 
kann  es  sich  hier  also  gar  nicht  handeln,  Cushman  beruft  sich  auf 
den  Mangel  eines  feindseligen  Verhaltnisses  zwischen  Teufel  und 
Vice  in  don  uns  iiberlieferten  Moralitaten  und  sonstigen  Stucken: 
dieser  Mangel  lasse  obiges  Priigelniotiv  als  eine  Ausnahme  erscheinen. 
Aus  der  angefiihrten  Steile  bei  Harsenet  geht  aber  klar  genug  her- 
vor,  dass  der  Vice  den  Teufel  gar  nicht  aus  Feindschaft  prùgelt, 
sondern  um  das  Publikum  zu  belustigen.  Wir  haben  ja  schon  an 
mehreren  Beispielen  ( «Juv..  S.  80  ff.,  noch  mehr  Like,  S.  82  und  Mon., 
S.  83  ff.)  gesehen,  dass  in  den  jùngeren  Moralitaten  Teufel  und  Vice, 
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hervor.  dass  der  Teufel  dem  Vice  gegenîiber  noch  weit 

mehr  zu  einer  passiv-komischen  Kolle  vertirteilt  war,  als 
dies  schon  durch  don  Wortlaut  der  Stticke  angedoutet 
wird.  Jene  Prtigol  werden  von  Harsenet  als  etwas  ganz 
Gewohnliches  hingestellt.  Von  den  auf  uns  gekommenen 
Stiicken  lassen  abor,  wie  wir  gesehen  haben,  nur  sehr 
wenige  Iiberhaupt  Teufel  und  Vice  zusammen  auftreten. 
Dieser  Widerspruch  liisst  sich  nur  durch  die  Annahme 
beseitigen,  dass  viole  andere  solcher  Moralitâten  verloren 
gegangen  sind:  auf  dorartige  grosse  Verluste  deuten  auch 

manche  sonstige  Umstande  hin,  wie  ich  im  nàchsten  Ab- 
schnitt  zu  zeigen  gedonke. 

Die  Weiterentwickelung  des  Teufels  im  eigentlichen 
Draina  bis  ins  Einzelno  zu  vorfolgon,  liegt  ausserhalb  des 
Planes  dieser  Abhandlung,  zumal  da  ja  spater  die  Rolle 
einer  lustigen  Person  von  andcren  Gestalten  Ubernominen 

wird.  Einige  Andeutungen  mogen  daher  gentigen**).  Das 
beliebte  Motiv,  dass  der  Teufel  sich  zum  Reittier,  meist 
auf  der  Reise  seines  Reiters  zur  Holle,  hergeben  muss, 
wird  auch  spater  mehrfach  verwondet,  z.  B.  in  Bac.  und 
Glass.  Freilich  wird  der  Teufel  hier  nicht  mehr  vom  Vice, 
sôndern  von  einem  Clown  goritten.  Im  Elisabethanischen 

Draina  verschwindet  ja  der  Vice,  wenn  auch  erst  ail- 
inShlich:  seine  Koinik  erben  die  Clowns,  wie  obigo  Bei- 
spiele   zeigen,   und    die  Narren.     Uni  so  beachtenswerter 

wo  sie  îiberhaupt  zusammen  auftreten,  in  cinem  festen  Verhttltnis 
zueinander  stehen,  nttmlich  (iem  des  Gefoppten  zum  Foppenden. 
Jene  Priigei  haben  daher  gar  nichts  Auffallendes  an  sich;  sie  ge- 
horen  zu  den  damais  ûblichen  Mitteln  einer  noch  rohen  possenhaften 
Komik,  und  sind  weiter  nichts  als  cine  Steigerung  und  Erweiterung 
des  oben  erwHhnten  Reitmotivs. 

eft)  Brandi  (S.  XCIV)  stelit  den  Mephistopheles  in  Fau.  als  eine 
Fortsetzung  des  Vice  hin,  in  dem  „der  urspriingliche  Teufelscharakter 

dieser  F'igur  nochmals  zu  voiler  Auspragung  kummea.  Da  aber  die 
Entwickelung  der  Rolle  des  Teufels  bis  auf  Marlowe  niemals  ganz 
unterbrochen  war,  ist  es  einfacher,  den  Mephistopheles  als  reinen 
Teufel  direkt  an  die  alteren  Teufelsgestalten  anzukniipfen,  ohne  den 
Vice  aïs  Zwischenglied. 
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ist  Histr.  Hier  stossen  wir  nicht  nur  auf  das  Motiv  des 
auf  dem  Riicken  eines  brullenden  Teufels  reitenden 

Vice:  jener  Teufel  trâgt  ausserdem  auch  noch  in  der 

einen  Fland  „Iniquity",  der  sonst  mit  dem  Vice  identisch 
zu  sein  pflegt,  in  der  andern  „Juvcntusu.  Ganz  in  alter 
Weise,  nicht  wie  sonst  in  einer  der  Neuzeit  angepassten 
Gestalt,  tritt  der  Teufel  hier  auf,  indem  er  triumphierend 

ausruft  (p.  40»:  ,.Ho!  ho!  ho!  thèse  babes  mine  are  ail". 
Hier  liegt  also,  wenn  auch  nur  in  einer  die  eigentliche 

Handlung  unterbrechenden  Episode,  eine  absichtliche  Riick- 
kehr  zu  den  damais  schon  veralteten  Moralitaten  vor. 

Auch  in  Ben  Jonson's  Dev.  treffen  wir  Satan,  den 
„grossen  Teufel".  Pu  g"),  den  „kleineren  Teufel",  und 
„01d  Iniquity",  den  Vice.  A  m  Schluss  tragt  aber  nicht 
der  Teufel  den  Vice,  sondern  umgekehrt  „Iniquitybi  den 
Pug  auf  seinem  Riicken  zur  Ilolle.  ..Iniquity"  selbst  be- 
tont  auch,  dass  dies  eigentlich  das  umgekehrte  Verhaltnis 
sei  (p.  514). 

Das  anonyme  Stiick  Wily  enthalt  einige  Andeutungen 
liber  die  âussere  Erscheinung  des  Teufels.  Danach  batte 
dieser  eine  brennend-rote  Nase  und  iiberhaupt  ein  feuer- 
rotes  Gcsicht;  er  erscheint  in  ein  Kalbfell  gehtillt.100) 
Auch  sein  Ruf  .M*  ho!*  wird  ausdriicklich  erwâhnt.  Dièse 
spîlrlichen  Angaben  lassen  sich  durch  eine  Stelle  in  H  5 
(IV,  4,74)  erganzen,  wo  Pistol  mit  einem  brtlllenden  Teufel 
verglichen  wird,  der  bei  ail  seinem  schrecklich  klingenden 
(ïebrlîll  doch  so  feige  sei,  dass  ein  jeder  ihm  mit  einer 

holzernen  Narrcnpritsche  „die  Nagel  verschneiden"  kônnte. 
Dies  weist  auf  die  krallenfôrmigen  langen  Nagel  des 
Teufels  hin,  dem  der  Vice  in  improvisiertem  Scherz  mit 
eiuem  holzernen  Dolch  auf  die  Finger  zu  schlagen  ptlegte. 

In    Middleton's    Blurt    spricht    Lazarillo    vom    braunroten 

")   „Pugtt  ist  eine  Nebenform  von  wPurk":   beide  Worter  be- 
d eu  ton  „Kobold". 

:0°)    Das  Kalbfell  war  zu  Shakespeare's  Zeit  eine  der  ùblichen 
Trachten  des  Hausnarren  (vgl.  Delius  I  592.  Anm.  33). 
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(„tawny{t)  Satan;   dièse  Rezeichnung  deutet  wohl  auf  die 
Bart-  oder  die  Gosichtsfarbe  des  Teufels  hin. 

Schliesslich  batte  der  Teufel  von  seinem  ursprling- 
lichen  Wesen  so  gut  wio  gar  nichts  Ubrig  behalten:  er  ist 
zum  Gegenstand  des  Gelachters  herabgesunken ,  und  als 
solcher  spielt  er  ne-ben  dem  ihn  in  der  Rolle  einer  lustigen 
Person  ablôsenden  Vice  auch  nur  eine  Nebenrolle.  Jene 

veranderte  Auffassung  spricht  sich  auch  in  der  in  spâterer 

Zeit  beliebten  Redensart  „merry  de  vil"101)  aus,  die  den 
Teufel  einem  Clown  gleichstellt,  und  verrat  sich  auch 
schon  im  Titel  des  oben  erwâhnten  Lustspiels  von  Ben 

Jonson  „The  Devil  is  an  Ass*.  Pug  sieht  hier  am  Schluss 
ein,  dass  er  gegen  die  viel  klligeren  Menschen  gar  nicht 
aufkomnien  konne. 

C.  Allgemeine  Bemerkungen  uber  die  Entwickelung  des 
Teufels. 

Fassen  wir  noch  einmal  in  einem  allgemeinen  Uber- 
blick  die  Komik  des  Teufels  ira  Gcsamtcharaktcr  ihrer 

Entwickelung  zusaramen.  Dièse  Komik  liât,  wie  schon 
gelegentlich  angodeutet  wurde,  eine  formale  und  eine 
inhaltliche  Seite.  Zu  ersterer  gehort  die  iiussere  Erscheinung, 
das  Kostlini  des  Teufels  ;  letztere  besteht  aus  den  komischen 
Situationen,  die  sich  an  seine  Rolle  knlipfen.  In  den 
Misterien  ist  die  groteske  iuisserc  Erscheinung  des  Teufels 
der  wichtigste  Bestandteil  seiner  Komik.  J^tan  kônnte  nun 
einwenden,  dièse  groteske  Komik  des  teuf  lischen  Kosttims 
sei  von  der  charakterisierenden  Art,  da  letzteres  ja  dazu 
dienen  soll,  den  Teufel  als  libermenschliches  Wesen  zu 
kennzeichnen.  Insofern  liegt  hier  freilich  charakterisierende 
Komik  vor;  aber  dièse  ist  doch  wesentlich  verschieden 
von  der  sonstigen  charakterisierenden  Komik,  wie  sie  in 

i01)  Ein   pseudo-shakespeare'sches  Stûck  heisst  wThe  Merry 
Devil  of  Edmonton".    Vgl.  auch  Merch.  H  3,2  ff. 
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der  Darstellung  von  komischen  menschlichen  Typen  hervor- 
tritt.  Gerade  die  Ubonncnschliche  Natur  des  Teufels 

schliesst  ja  eine  lebenswahro  Charakteristik  aus:  ini  wirk- 
lichen  Leben  giebt  es  keine  Urbilder  der  hollischen  Geister. 

Beim  Teufel  gelangt  also  eine  besondere  Art  von  charakteri- 
sierender  Komik  zur  Verwendung,  eine  Ait,  die  ibn  nicht, 
wie  die  andern  Arten  dieser  Komik,  von  der  Rolle  einer 
lustigen  Person  fernhalt.  Im  Gegenteil,  wie  iiborhaupt 
aile  groteske  Komik,  bringt  gerade  das  Groteske  im  Kosttim 
des  Teufels  ihn  einer  lustigen  Person  recht  nahe,  obgleich 
das  Groteske  in  diesem  Falle  nicht  ein  Ûberschreiten  der 
Grenzen  des  Charakteristischen  bedeutet,  sondern  mit  dem 
Oharakteristischen  zusammenfallt.  Wenn  wir  nur  die 
âussere  formale  Seite  seiner  Rolle  in  Betracht  ziehen,  ist 
somit  der  Teufel  in  hervorragender  Weise.  geeignet,  eine 
lustige  Person  darzustellen.  Dieser  Umstand  wurde  auch 
gehôrig  ausgebeutet:  schon  in  den  Misterien  scheint  der 
Teufel,  wenigstens  dem  Kostlim  nach,  seine  ursprlingliche 
echt  teuflische  Furchtbarkeit  mitunter  ganz  abgestreift, 
und  sich  zu  einem  Hanswurst  derbster  Sorte  entwickelt 

zu  haben.  Indem  man  die  âussere  Erscheinung  des  Teufels 
absichtlich  als  wirksames  Mittel  der  Komik  verwertete, 
wurde  auch  die  nur  anfangs  charakterisierende  formale 
Komik  des  Teufels  schliesslich  Selbstzweck. 

Mit  dieser  Entwickelung  liielt  der  thatsachliche  Inhalt 
der  Rolle  des  Teufels  in  den  Misterien  nicht  gleichen 
Schritt.  Hier  beharrte  der  Teufel  in  Thaten  und  Worten 

bei  dem  eigentlich  Teuflischen  seines  Wesens  viel  langer, 
als  man  nach  der  gleichzeitigen,  so  sehr  vorgeschrittenen 
grotesken  Komik  seines  Kosttims  erwarten  sollte.  Dieser 
Zwiespalt  zwischen  Inhalt  und  Form  in  der  Rolle  des 
Teufels  erklârt  sich  aus  der  Eigenart  der  Misterien.  Deren 
Verfasser  hatten  ja  nicht  einen  neuen  Stoff  zu  erfinden; 
die  Thâtigkeit  ihrer  Phantasie  konnte  sich  hochstens  darauf 
beschr&nken,  den  in  der  Bibel  gegebenen,  von  vornherein 
feststehenden  Stoff  weiter  auszuschmlicken,  indem  man 
einzelne  biblische  Gestalten,  besonders  den  Teufel,   auch 
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in  solchen  Szenen  auftreten  liess.  wo  (1er  Stoff  an  sich 
ihre  Anwesenheit  nicht  crforderte.  oderindem  frei  erfundene 

(îestalten  zu  dcn  biblischon  Personen  hinzugefttgt  wurdcn. 
War  also  die  dichterische  Einbildungskraft  keineswcgs 

ganz  aus  den  Misterien  verbannt.  so  batte  sie  doch  jeden- 
falls  hier  weit  weniger  Spielrauni  als  in  irgend  einer  andern 
Dramengattung.  Durch  die  biblisclie  Ùberlieferung  wurde 
auch  der  inbaltlicbe  Teil  der  Polie  des  Teufels  mehr  oder 

weniger  cingezwangt,  so  dass  er  sich  auch  in  den  Szenen, 

\vo  sein  Auftreten  hinzugedichtet  war.  von  seiner  ursprting- 
lichen  Teufelsnatur  nicht  allzuweit  entfernen  konnte. 

Dagegen  gelangte  ini  teuf  lischen  Kostlini  die  mittelalterliche 
Weltanschauung  in  origineller  Weise.  ganz  unabhângig  von 
der  Bibel,  zuui  Aus(h'uck. 

Die  inbaltlicbe  Komik  des  Teufels  kann  von  bloss 

aktiver,  oder  von  gemiscbter.  teils  aktiver.  teila  passiver, 
oder  von  bloss  passiver  Art  sein.  Jn  den  Misterien  legt 
der  Teufel  als  handelnde  Person  seine  aktive  Komifc  Uberall 

da  an  den  Tag,  wo  er  in  seinem  Verbaltnis  zu  den  stindigen 
Menschen  hervortritt.  In  diesein  Verbaltnis  kann  er  aber 

naturgeniiiss  nicht  viel  Komik  cntfalten.  Sein  Triumph- 
geheul,  wenn  es  ihm  gelungen  ist,  eine  schwache  Menscben- 
seele  zum  Straucheln  zu  bringen.  gewahrt  keinen  ungetrQbten 
(ienuss.  und  wo  er  als  Peiniger  der  verdammten  Seelen 
auftritt,  da  wird  eine  koniische  Wirkung  schon  dureb  die 
Roheit  seiner  Thatigkeit  vereitelt.  Wirksamer  wird  die 
Komik,  wenn  der  Teufel  zum  Trager  einer  indirekton  oder 
gar  einer  direkten  Satire  gemacht  wird.  Nur  gehort  die 
Komik  der  Satire,  wie  schon  hervorgehoben  wurde,  nicht 

î  ins  (lebiet  des  Reinkoniischen,  das  fllr  die  lustige  Person 
allein  in  Betracht  kommt.  Somit  erweist  sich  tlberhaupt 
die  aktive  Komik  des  Teufels  in  den  Misterien  als  wenig 
brauchbar  fiir  die  Zwecke  einer  lustigen  Person.  Aber 
gerade  in  seinem  Verbaltnis  zu  den  siindigen  Menschen 
auf  Erden  und  den  verdammten  Seelen  in  der  Hfllle  liegt 
der  Inbegriff  seines  teuf  lischen  Wesens:  wird  dièse  wenig 
wirksamc,  aber  echt  teuflische  aktive  Komik  zu  Gunsten 
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einer  wirksameren  beiseite  geschoben.  so  htfrt  der  Teufel 
auf,  ein  Teufel  im  eigentlichen  Sinne  zu  sein. 

Drastischcre  komische  Wirkungen  werden  erzielt.  wo 
der  Teufel  zugleich  als  handelnde  und  als  leidende  Person 
auftritt,  namlich  in  den  Szenen,  wo  mehrere  Teufel  sich 
streiten  und  gegenseitig  beschimpfen:  hier  ist  die  Komik 
von  der  oben  bezeichneten  gemischten  Art. 

Als  bloss  leidende  Person  erscheint  der  Teufel  in  den 

Misterien  Christus  und  den  Heiligen  gegeniiber.  Durch 
seine  ausschliesslich  passive  Komik,  wie  sie  hier  vorliegt, 
ktfnncn  kraftige  komische  Wirkungen  erroicht  werden; 
freilich  verliert  der  Teufel  sein  eigentlich  teuf  lisches  Wesen, 
je  mehr  passive  Komik  er  entfaltet.  Wie  oft  erscheint  er 

geradezu  als  der  jàmmerlich  Gefopptc;  wenn  seine  Ver- 
suchungen  an  der  Heiligkeit  seiner  Gegner  wirkungslos 
abprallen,  wenn  slindige  Seelen,  auf  die  er  ein  sicheres 
Anrecht  zu  haben  glaubt,  seiner  Gewalt  durch  Christus 
auf  des  Heilandes  Hollenfahrt  jah  entrissen  werden,  wenn 
einer  seiner  Anhânger  durch  seine  Bekehrung  sich  von 
ihm  lossagt,  und  wenn  dann  jedesmal  nach  einem  solchen 
Ereignis  der  Teufel  sein  typisches  Wehegehoul  anstimmt, 
so  musste  das  nicht  nur  erbaulich,  sondern  auch  zugleich 
in  hohem  Grade  ergotzlich  wirken. 

In  den  auf  die  Misterien  folgenden  Dramengattungen 
wurde  die  groteske  Komik  des  teuflischen  Kosttims  ge- 
legentlich  bis  zur  hochsten  Possenhaftigkeit  gesteigert 
(vgl.  S.  72).  Im  tlbrigen  erhielt  sich  dios  Kosttim  in  seinen 
wesentlichsten  Bestandteilen  unveriindert:  ein  langer  roter 
Bart,  Hôrner,  krallenfôrmige  Fingernagel,  Klauen  an  den 
FOssen,  ein  schwarzes  zottiges  Fell  und  ein  Schwanz 
kommen  als  Kennzeichen  des  Teufels  sowohl  in  den  Misterien 

als  auch  im  spâteren  Drama  vor.  Als  einzige  Verânderung 
wâre  vielleicht  festzustellen,  dass  das  (îesicht  des  Teufels 
spâter  mehr  vermenschlicht  worden  zu  sein  scheint:  wàhrend 
in  den  Misterien  der  Teufel  gewOhnlich  einen  Tierkopf 

besass,  werden  ihm  spater  ein  feuerrotes  Gesicht  und  be- 
sonders    eine    brennend-rote   Nase    zugeschrieben.     Doch 



—    92    — 

konntc  die  bernait  e  (îesichtsmaskc  des  Teufels  vielleicht 

auch  sclion  zur  Zeit  der  Misterien  neben  jenem  Tierkopf 
zuwoilen  solcli  ein  rotes  Menschengesicht  dargestcllt  haben, 
von  dem  uns  dann  nur  zufallig  keine  Kunde  erhalten 
ware. 

Starkere  Steigerungen  erfulir  ini  Drama  der  Folgezeit 
die  Komik  des  Teufels  nach  der  inhaltlichen  Seite  sciner 

Rolle.  Die  Mirakelspiele  freilich  sind  so  spârlich  in  der 
englischcn  Litteratur  vertreten,  dass  sie  als  besondcre 
Dramcngattung  kauni  in  Betracht  konunen,  zumal  da  die 

wenigen  vorhandenm  Mirakelspiele  so  sehr  mit  moralitilt- 
artigen  Bestandtcilcn  durchsetzt  sind,  dass  sie  auch  als 
Moralitaten  gelten  konnten.  Die  Moralitaten  bedeuten  aber 
schon  dadurch  einen  Fortschritt  gegeniiber  den  Misterien, 
dass  die  dichterische  Ertindungsgabe  hier,  wenn  auch 
anfangs  immer  noch  auf  engumgrenztem  Gebietc,  viel 
freicr  walten  konntc.  Noch  grossere  Freiheit  hatte  die 
Kinbildungskraft  des  Dichtcrs  in  den  komischen  Zwischen- 
spielen,  den  Vorlaufern  der  spâteren  Posse;  doch  auch 
sclion  in  den  jUngeren  Moralitaten  wurdo  der  Stoff  immer 
mannigfaltiger  gestaltet,  nachdein  nian  sich  mehr  und  mehr 
vom  urspriinglichen  Grundgedankcn  der  ersten  Moralitaten 
entfernt  hatte.  Dièse  grossere  Freiheit  in  der  Ausgestaltung 
des  dichterischen  Stoffes  kam  auch  dem  Teufel  zu  gute; 
dadurch  wurden  die  stofflichen  Fesseln,  die  ihn  in  den 
Misterien  in  sciner  Bewcgungsfreiheit  gehemmt  hatten, 
allmahlich  immer  mehr  gelockert  und  schliesslich  gelOst. 
So  rntwickelte  sich  der  Teufel  aus  einer  tibermenschlichon 

Figur  zu  einer  mehr  menschlichen,  wobei  allerdings  die 
alto  Teufelsnatur  in  scinem  spâteren  Possenreissertum 
vollig  verloren  ging.  Docli  begegnet  schon  viel  frtiher, 
sogar  in  einer  der  altesten  Moralitiiten  (Mind;  vgl.  S.  73) 

vereinzelt  ein  Zug,  der  îiber  das  lïir  einen  Teufel  Charakte- 
ristische  weit  hinausgeht  und  diesen  zu  einer  Art  Hans- 
wurst  stempelt. 

In  den  alteren  Dramen,  die  zeitlich  den  Misterien  am 
niiehsten  stehen,  macht  sich  die  aktive  Komik  des  Teufels 
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stârker  geltend  als  in  den  spâteren.  Sie  herrscht  z.  B. 
noch  durchaus  in  Nigr.  (vgl.  S.  79).  Hier  wird  uns  die 
gegeniiber  den  Misterien  so  bedeutend  erhtfhte  stoffliclio 
Freiheit  besonders  offenbar.  Nichts  niehr  von  der  wegen 
ihrer  Roheit  die  komische  Wirkung  meist  verfehlendon 
aktiven  Komik  des  Misterienteufels.  An  die  Stelle  jencr 
Roheit  tritt  hier  eine  harmlose  Derbheit.  Die  aktive  Komik 

ist  dadurch  viel  wirksamer  geworden.  Dabei  ist  aber  der 
Teufel  eigentlich  nur  noch  dem  Namen  nach  ein  solcher; 
seine  komischen  Handlungen  und  Worte  haben  nichts  fur 
ihn  allein  Charakteristisches  niehr,  und  konnten  ebenso 
irgend  einem  andern  Lustigmacher  beigelegt  werden. 

Zu  den  schon  in  den  Misterien  unter  den  Teufeln 

vorkomraenden  Schirapfereien  kommen  spiiter  als  neues 
Mittel  der  Komik  die  teuflischen  Priigeleien  hinzu.  Auch 

dadurch  wird  uns  die  gegeniiber  den  Misterien  so  betrâcht- 
liche  Steigerung  der  inhaltlichen  Komik  des  Teufels  er- 
l&utert. 

Als  in  den  jiingeren  Moralitaten  der  Vice  immer  niehr 
zur  komischen  Haupttigur  emporstieg,  wurde  die  aktive 
Komik  des  Teufels  in  vollem  Unifang  von  îhm  Qbernommen. 
Uer  Teufel  wird  zum  hilflosen  Spielball  der  derben  Spasse 

des  Vice,  und  spielt  seinem  grausamen  Plagegeist  gegen- 
liber  eine  gar  kliigliche  Rolle.  Zugleich  wird  seine  jetzt 
rein  passive  Komik  immer  matter,  bis  er  endlich  als 
komische  Gestalt  aus  dem  englischen  Draina  verschwindet, 
und  nur  noch  gelegentlich  auf  seine  frlihere  Komik  als 
auf  etwas  bereits  Veraltetes  angesj)ielt  wird.  So  verkehrt 

sich  die  einstige  Furchtbarkeit  des  Hollenfiirsten  in  jahr- 
hundertelanger  Entwickelung  schliesslich  in  ihr  gerades 
Gegenteil:  der  Teufel  sinkt  zuletzt  auf  die  tiefste  Stufe 
der  Erniedrigung  herab:  wie  die  aus  H  5  angezogene 
Stelle  (vgl.  S.  87)  lehrt,  war  er  damais  bereits  zum  Gespott 
aller  geworden. 

Im  allgemeinen  ist  das  Auftreten  des  Teufels  in  den 
auf  die  Misterien  folgenden  Dramengattungen  immer  ein 

Beweis  dai'Ur,  dass  der  betreffende  Dichter  volkstlimlichen 
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Ncigungen  huldigt:  aus  den  Dramen  mit  vorwiegend  ge- 
lelirtiîin  (ieprage  ist  der  Teufel  verbannt.  Dieser  Volks- 
tQmlichkeit  der  Teufelsgestalt  entspricht  auch  die  derbe 
Komik,  die  der  Rolle  des  Teufels  in  jenem  Drama  fast 
immer  eigentiimlich  ist. 

A  n  h  a  n  g  1. 

D.   Die  niederen  Dàmonen. 

Wiihrend  der  eigentliche  Teufel  im  englischen  Drama 
sich  aus  einem  dâmonischen  Wescn  nach  und  nach  in  eine 

lustige  Person  verwandelte  und  als  solche  zur  Zeit  der 
hochsten  Blttte  Shakespeare\s  schon  l&ngst  abgewirtschaftet 
batte,  ging  eine  andere  Entwickelung  von  den  niederen 
Dïmonen  aus.  als  deren  Yertreter  in  den  Misterien  wir 

Tutivillus  kennen  gelernt  haben  (vgl.  S.  66  ff.).  Ua  aber 
dièse  Entwickelung  von  der  Rolle  einer  lustigen  Person 
weit  abseits  flibrt,  soi  sic  hier  nur  nebenbei  kurz  gestreift. 
Der  eigentliche  Teufel  ist,  wenn  auch  durch  altheidnische 

Vorstellungen  beeinflusst,  doch  im  wesentlichen  eine  (re- 
stait des  christlichen  Ulaubens102);  in  den  niederen  Dâ- 

nionen  dagegen  treten  die  Ûberlieferungen  der  heidnisclien 

(keltisch-?)  germanischen  Yorzeit  starker  hervor,  freilich 
gemischt  mit  jiidischen  und  christlichen  Anscbauungen. 
Als  die  mittelalterliche  Dogmatik  ausgebaut  wurde,  brachte 
nian  auch  dièse  niederen  Daraonen  in  der  liollischen  Hiér- 

archie unter.  In  den  Misterien  bot  der  biblische  Stoff  nur 
Raum  flir  die  christliche  Seite  im  Wesen  der  niederen 

Diimonen,  die  in  dieser  Dramengattung  tlberhaupt  sehr 

zurticktreten  ;  Tutivillus  ist  das  einzige  nennenswerte  Bei- 

m)  Wie  es  kommt,  dass  der  Teufel  auch  in  den  romanischen 
Litteraturen  dem  durch  das  altgermanische  Heidentum  beeinflussten 
Teufel  im  mittelalterlichen  England  und  Deutschland  in  seiner 
ausseren  Erscheinung  su  ahnlich  ist,  dièse  Frage  hat  meines  Wissens 
noch  niemand  aufgeworfen.  Selbst  Roskotï  lasst  uns  hier  vollstandig 
im  Stich.  Vielleicnt  haben  auf  die  romanische  Auffassung  des  Teufels 
germanische  Vorstellungen  eingewirkt.  Jedenfalls  ware  dièse  Frage 
einer  eingehenden  Untersuchung  wert. 
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spiel  einer  solchen  Gestalt  innerhalh  der  Misterien.  Doch 
lâsst  sich,  wie  mir  scheint,  auch  in  Tutivillus  ein  freilich 
nur  wenig  ausgebildeter  koboldaitiger  Zug  erkennen,  der 
ihn  den  im  Volksbewusstsein  als  Kobolde  fortlebenden  Ge- 
stalten  der  altheidnischen  Mythologie  nahert;  als  eine  Art 
Kobold  ktfnnte  Tutivillus  wegen  seiner  Jugendlichkeit,  und 
wegen  seines  damit  zusaramenhângenden  Verhâltnisses  zu 

den  beiden  âlteren  Teufeln  gelten.  Dadurch  erhâlt  Tuti- 
villus eine  gewisse  Àhnlichkeit  mit  dem  Typus  des  vor- 

lauten  jungen  Burschen  und  des  Pagen  (vgl.  S.  47).  — 
Auch  in  den  Moralit&ten  war  nur  flir  den  eigentlichen 
Teufel  als  Vertreter  des  btisen  Prinzips,  nicht  aber  flir 
koboldartige  Damonen  Platz.  Hochstens  liessen  sich  die 
allegorischen  Unterteufel  mancher  Moralitaten,  besonders 

in  Mank.  (vgl.  S.  74  ff.),  mit  solchen  Damonen  ungefâhr  ver- 
gleichen.  Erst  im  eigentlichen  Drama  gclangt  das  Heid- 
nische  im  Teufelsglauben,  das  in  den  Vorstellungen  des 
Volks  stets  lebendig  geblieben  war,  auf  einmal  an  die 
Obertt&che.  Die  niederen  Damonen  erscheinen  jetzt  als 

neckische  Kobolde.  Hierher  gehort  unter  andern  Ge- 

stalten  der  schon  erwâhnte  „Friar  Rushe"  (vgl.  Anm.  54), 
vor  allem  aber  Robin  Goodfellow,  der  in  mehreren  eng- 
lischen  Dramen  (Wily,  vgl.  S.  87;  Grim)  auftritt,  aiu  be- 
kanntesten  aber  durch  Mids.  geworden  ist,  wo  er  auch 

den  Namen  „Puck"  tragt  (vgl.  S.  87  und  Anm.  99).  Als 
neckischer  Kobold  treibt  er  hier  mit  Mensch  und  Vieh 
seine  harmlosen  Possen.  Die  Komik  dieser  (i estait 

Shakespeare's  gehort  durch  ihre  graziose  Anmut  ins  Ge- 
biet  des  Feinkomischen,  steht  also  der  Komik  der  lustigen 
Person  im  gewôhnlichen  Sinne  des  alteren  englischen 
Dramas  sehr  fern. 

A  n  h  a  n  g  2. 

E.   Die  „8chwarzen  Seelenu. 

Zum  Schluss  dièses  Abschnitts  sei  noch  einer  Gruppe 
von  Gestalten  aus  den  Misterien  gedacht,  die  insofern  hier 
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eine  Besprechung  verdienen,  als  sic  zur  Gefolgschaft  der 
Teufel  zu  rechnen  sind:  der  verdammten  Seelen.  Sie 

kominen  hier  hauptsachlich  wcgen  ihres  Kosttims  in  Be- 
tracht,  worllber  uns  auch  die  Ooventryer  Rechnungsbttcher 
Aufschluss  gew&hren.  Im  Spiel  der  Tuchmacher,  das, 
wie  erw&hnt,  das  jUngste  Gericht  darstellte,  kommen  drei 
verdammte  Seelen  vor.  denen  drei  gerettete  Seelen  gegen- 
Uberstehen.  Erstere  heissen  auch  „schwarze  Seelen"; 
wohl  nach  ihren  geschwârzten  Gesichtern103),  w&hrend 
die  geretteten  Seelen  nach  ihren  weissen  Gewândern,  viel- 
leicht  auch  weil  ihre  Gesichter  wciss  angemalt  waren, 

„weissc  Seelen"  genannt  werden.  Leider  stainmen  die 
Angaben  der  Rechnungsbttcher  liber  das  Kostttm  der 

„schwarzen  Seelen"  erst  aus  verhaltnismlissig  spâter  Zeit: 
die  frttheste  Notiz  hicrttber  betrifft  das  Jahr  1536.  So 

konnen  wir  uns  von  der  iiusseren  Erscheinung  der  ver- 
dammten  Sttnder  im  Draina  frttherer  Zeiten  kein  zuver- 
liissiges  Bild  machen.  Im  Spiel  der  Tuchmacher  trugen 

die  „schwarzen  Seelen"  einen  hemdartigen  Ûberwurf  aus 
Leinwand  oder  Steifleinen,  und  Strttmpfe  aus  demselben 

Stoffe104).  155G  wurden  19  Ellen  Leinwand  fttr  dieÛber- 
wlirfe  der  „schwarzen  Seelen"  angeschafft,  von  denen 
9  Ellen  gelb  und  10  Ellen  schwarz  gefîirbt  wurden.  Oflfen- 
bar  haben  wir  uns  jene  Ûberwiirfe  halb  gelb  und  halb 
schwarz  zu  denken,  etwa  wie  auch  die  heutigen  Zirkus- 
clowns  oft  in  zweifarbigem  Kostttm  erscheinen;  vielleicht 
waren  die  zwei  Farben  auch  vertikal  geschieden,  wie  bei 
den  Zirkusclowns  der  Gegenwart,  mitunter  auch  bei  den 
Hausnarren  der  alten  Zeit.  In  obigem  Jahre  wurden  auch 
zwei  Stlick  gelbe  und  vier  Ellen  rote  Steifleinwand  fttr  die 

„schwarzen  Seelen"  gekauft.  Fttr  die  gelbe  Steifleinwand 
wurden  7  sh.  6  d.,  fttr  die  rote  2  sh.  8  d.  bezahlt.  Viel- 

leicht diente  die  gelbe  Steifleinwand,   in  Form  von  aus- 

"*)   Anders  Wiilker  S.  119.     Doch   vgl.  Sharp  p.  70:   1556.   — 

npfd  [-^  paid|   for   blakyng   the  sollys  fansys   [=  soûls'    faces]44   (die Summo  wird  nicht  erwHhnt). 

iw)  Sharp  p.  60—71. 
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geschnittenen  und  auf  die  schwarze  leinene  Unterlage  ge- 
n&hten  Stticken,  zur  Darstellung  von  Flammen,  die  Sinn- 
bilder  des  hOllischen  Feuers  sein  sollten.  Die  in  geringerer 

Menge  verwendete  rote  Steif leinwand  mag  den  Zweck  ge- 
habt  haben,  den  Realismus  der  Flammen  zu  erhôhen. 
Die  Misterien  selbst  bieten  uns  zwar  keine  Unterlage  fUr 
solche  Vermutungen,  wohl  aber  das  spâtere  Drama.  In 
Mon.  (vgl.  S.  82  ff.)  findet  sich  (p.  11)  folgende  fQr  die 

Gestalt  des  ̂ Damnation"  geltende  Kosttimanweisung: 
^damnation  shall  haue  a  terrible  vysard  on  his  face,  his 

garmët  shalbe  painted  with  fiâmes  of  fire"  und  an 
einer  anderen  Stelle  desselben  StUckes  (p.  35)  tritt  Judas 
auf:  „like  a  damned  soûle,  in  blacke  painted  with 

fiâmes  of  fire,  and  with  a  fearfull  vizard."  Auch  der 
reiche  Mann  des  Evangeliums  („Dives")  tragt  hier  ein 
gleiches  KostUm.  —  Inhaltlich  bieten  die  Rollen  der  ver- 
dammten  Seelen  nur  in  solchen  Fâllen  Komik,  wo  sie  als 
satirische  Typen  aufgefasst  werden.  Als  solche  haben  sie 
ja  aber  mit  lustigen  Personen  wenig  zu  thun.  Nicht  wegen 

ibrer  komischen  Bedeut^ng  an  sich  sind  die  verdammten  wl 
Seelen  hier  zu  erwâhnen,  sondern  nur  weil  ihr  Kostiim 

mit  dem  buntscheckigen  Gewande  des  damaligen  Hau.s- 
narren  einige  Verwandtschaft  zeigt,  das  von  dieser  Gestalt 
des  wirklichen  Lebens  auch  auf  den  Narren  im  Drama. 

zuweilen  auch  auf  den  Vice  der  Moralitaten  ilberging. 

PalMttrftXVIL 



IV.  l)er  Vice. 

A.  Ursprung  des  Vice. 

Dass    der    Vice   ursprUnglich    eine   allcgorische  Vcr- 
ktirperung  des  Lastcrs  bedeutet,  ist  eine  Ansicht,  die  heute 
wohl   kaum    bestritten  werden  dfirfte.     Und    doch   stehen 

dieser  Annahme  einige  Schwierigkeiten  entgegen.  auf  die 
schon    Pollard   (p.  LUI)   aufmerksani    gcmacht   liât.     Die 
beiden  liltesten  Sttlcke.  worin  eine  der  auftretenden  Per- 

sonen  ausdrlicklicb  als  „Vicea  bezeichnet  wird,  siiul  John 
Heywood's  komische  Zwischenspiele  Weath.  und  Love 
(beide   zwischeu    1520   und    1530   entstanden).    In  jenem 

Sttlck   ist  „Merry  Report"  der  Vice,   in   dieseni  „Neither 
Lover  nor  Loved".    Der  nichtliebende  Nichtgeliebte  konnte 
nun  allenfalls   als   eine  Art-  lustiger  Intrigant  aufgefasst 
werden,  so  dass  ein  inncrer  Zusainincnhang  zwischeu  ihni 
und    déni  Vice    der  Moralitaten.    der   einen  allegorischen 

,  Intriganten  darstellt.  wohl  vorhanden  wiire.  Einige  schwache 
wSpuren  eines   Intrigantentunis    lasse n    sich    zwar   bei  ge- 

ïiauerem    Zusehcn    auch    in    der    Rolle    „Mcrry  Report's" 
entdecken;  im  allgemeinen  ist  er  aber  ein  blosser  Spass- 
niacher.    Dass  der  Vice  gleicb  in  eineni  der  beiden  ersten 
Stlicke,  worin  er  ausdrlicklich  als  solcber  bezeugt  ist.  einen 

so  harinlosen  l'haraktcr  besitzt,  einem  Hanswurst  viel  eher 
gleicht    als  einem   Vertreter  des  bosen  Prinzips,    das    ist 
doch  gewiss  ein  beachtenswerter  Umstand,  der  gegen  die 

Uhliche  Erkliirung  des  Wortes  ..Vice"   ins    Oewicht  fiillt. 
Trotz  alledeni  schliesse  auch  ich  midi  der  herrschenden 

Auffassung  liber  den  l/rsprung  des  Vice  an;  wenn  die  Be- 
denken,  die  dieser  Auffassung  iin  Wege  stehen,  auch  nicht 
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ausser  acht  gelassen  werden  diirfen,  so  lasst  sie  sich  doch 
durch  eine  Reihe  von  Gegengriinden  verteidigen,  die  jene 
Bedenken  reichlich  aufwiegen.  Betrachten  wir  vor  allem 
die  Rolle  des  Vice  selbst:  in  den  altesten  Moralit&ten, 

in  denen  er  als  selbst&ndige,  ausdrlicklich  „Viceu  benannte 
Gestalt  auftritt,  blickt  in  seinem  Wesen  ein  d&monischcr 
Grundzug  iranier  deutlich  durch,  der  ilin  als  Vertreter  des 

bôsen  Prinzips.  als  nahen  Verwandten  des  Teufels  er- 
scheinen  l&sst.  Seine  Bosheit  und  Frivolit&t,  seine  Ver- 
flihrungsktinste  den  harmlo&cren  Personen  gegenlîber  sind 
Cliarakterztige ,  die  eineni  allegorisclien  Vertreter  des 
Lasters  im  allgemeinen  sehr  wohl  angomessen  sind.  Ferner 
weisen  auch  die  vielen  besonderen  Kamen,  die  in  den 
einzelnen  Dramen  déni  Vice  beigelegt  werden:  Iniquity, 
Injury,  Infidelity,  Inclination,  Désire,  Idleness.  Subtle  Sbift. 

Sédition,  Avarice  u.s.w.,  auf  seinen  allegorisch-damonischen 
Ursprung  hin:  aile  dièse  Namen  bezeichncn  ja  nur  bo- 
sondere  Unterarten  des  Lasters  Uberhaupt,  Dass  auch 
die  Dichter  der  betreffenden  Stlicke  sie  so  verstanden  wissen 

wollten,  das  deutet  die  bestàndige  Hinzufiigung  des  all- 

gemeinen zum  Einzelbegriff  an:  r  Iniquity  the  Vice",  „Sin 
the  Ttcei:  u.  s.  w.  An  manchon  Stellen  wird  Jo  play  the 
knave"  als  die  eigentliche  Aufgabc  des  Vice  l)etont.,,,!i) 

Eine  Stelle  in  Dekker's  Fort.  (p.  100)  ist  besonders  bc- 
weisknif tig  : 

Andelocia.     .,   m  y  brother  Virtue  hère." 

Shadow  [Andelocia's  Page].    ..And  y  ou  hin  brother  Vice." 
And.    „Most  tme,  m  y  littlt  leane  [niquiticS 

Hier  wird  also  der  Vice  als  Gegenfigur  des  gleichfalls 

m&nnlich  gedachten  „ Virtue"  hingestellt.  wahrend  v  Iniquity" 
als  besondere  Gestalt  dein  Vice  zur  Seite  tritt.106)    Dekker 

l06)  Z.  B.  wird  dies  als  Aufgabe  von  ..Sédition*  erwahnt,  der  in 
Baies  John  die  Rolle  des  Vice  spielt:  ebenso  als  Aufgabe  von 

.Subtle  Shift"  in  Clyom. 
t06)  Gleich  darauf  (p.  104)  treten  „Viceu  und  „Virtuett  selbst  auf, 

sonderbarer  Weise  beide  als  weibliche  Personen,  „Vice-  wie  ein  Teufel 
gekleidet,  in  einem  auf  der  Rùckenseite  mit  Narrenfratzen  und  Teutels- 

7* 
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hat  also  unzwcifelhalt  mit  seiuein  Vice  cine  Verkorperunjr 
des  Lasters  beabsiehtigt.  In  Dev.  (vgl.  S.  87)  spricht 

^Iniquity"  als  Vice  uni  Scliluss  (p.  514).  als  or  den  Teufel 
auf  seinem  Rîleken  zur  Holle  bringt: 

,. The  devil  iras  icmit  to  carry  away  the  Evil, 

But  now  the  Evil  outcarries  the  devil." 

Dièse  Stelle  bezeugt,  dass  auch  ftlr  Ben  Jonson  der  Vice 
ein  Vertreter  des  Lasters  war.  Auch  die  Stellen.  an  denen 

bei  Shakespeare  der  Vice  erwahnt  wirdlo:).  stimmen  zu 
obiger  Auffassung  bei  Dekker  und  Ben  Jonson.  Dass 

aber  etwa  das  Wort  rVicc£i  erst  in  spiiterer  Zeit  volks-  \ 
etymologisch  als  ..Laster"  umgedeutet  wurde,  ursprtlng-  \ 
lich  jedoch  etwas  anderes  bedeutete,  ktfnnen  wir  un- 
moglich  annehmen:  lassen  sicli  ja  schon  die  iiltesten 

ausdrticklich  als  ,.Vice"  bezeichneten  Gestalten,  von 
„Merry  Report"  abgesehen.  als  wirkliche  Vertreter  des 
Lasters  aulïassen. 

Auf  (Jrund  der  obigen  Beweisgriîndc  sind  wir  vollauf 

berechtigt.  die  etymologischc  Erklarung  des  Wortes  «Vice" 
als  Laster  trotz  der  zuerst  angeflihrten  Bedenken  aufrecht- 
zuerhalten.  und  andere   Deutungen  dièses  Nainens   abzu- 

kiipten  bemalten  (iewande.    Dekker  nennt  diesen  Vice  auch  immer 

„Yice",   nicht    ..th*  Vicf",   wie   dies  in  tien  Moralitatcn  iiblicli  war. 
Die    Weglassung   des    Artikels    ist    hier   nicht   ganz   bedeutungslos:  '. 

Dekker   besann   sich   gleiehsam   wieder   auf  die   urspriïngliche   Be-  '■ 
deutung  des  Worlcs,  die  mau  in  i\vn  spatereu  Vice-Stiicken.  wo  d«»r    \ 
Vice  schon  melir  mler  weniger  zum  Spassmacher  geworden  ist,  ver- 

gessen  zu  haben  seheint.    ,/l'he  Virer  bezeichnet  also  eine  zwar  auch 
urspriïnglich  allegmische.  aber  allmahlkh  individualisierte  konkretere 

(testait,  wahrend  „  l ire"  eine  rein  allcgorisrlie  und  abstrakte  Figur 
ist.    Deu  direkten  Gegensatz  zu   ..Virtnr-  bildet  ..Vire",   nicht  aber 

t.the  Vice". 

107)  Vgl.  Alex.  Schmidt  unter  ..Vice".  An  einigen  Stellen  wird 
..Vice"  bei  Shakespeare  ail  rdings  srlnm.  entsprechend  der  jungeren 
Entwiekelung-M"  te  «lie-er  (ieslalt.  i?le Chbedeutend  mit  wHans\vursf* 
gebraucht,  was  aber.  in  Anbetracht  <I«t  thatsachlich  vorliegenden 
Entwickelung  des  Vice,  durchaus  nicht  gegen  ubige  Auffassung 
spricht. 
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tenuen.'*")    Nnn  erhebi  Bleh  aber  die  Frage:  me  vereinigt 

-i.ii    mit    oIiil'-T    \  u r'I'ji ^s;ii  ri u1    di-s    Vice    'l'T    UlBBtand,    dass 
in  Weath,  der  Vice  voa  einem  Vertroter  des  Luttera  w 

tranig  an  sien  bat?  Wir  wollen  pe-rsoehen,  diesén  auf- 

t;illriiiii'M  Widerspmieh  hinwegzur&uinpn,  Ein  BolcherVer- 

-inli  [ijliri  uns  dis  7.U111  l'raprung  des  Vice  zurlick:  iiber 

MtJS&e  \\  alirsfliciiilic.liki'its^riiiHie  gelangan  wir  l'rcilidi 
Merltel  iiii'lii  hiiians. 

Die  AnfSage  des  Vice  hftngen  mit  detn  Teufnl 
eng  ïusammcn,  ja  der  Vice  ial  unmittelbar,  wevn 

a  m- li  niobl  aneachliesslich.  aus  dieser  Dramen- 

geetali  hervorgegangerj.lu*i  l  m  Grunde  ist  der 
ti te  anderes  aie  éin  dem  rein  allegorischen 

Oharakter  dor  Moralitaten  angepaaater,  gleich- 
sam  ins  Allegoriachc  Ubersetzter  Tenfel.  la  Pera., 

Min.l  und  Magd.  A  werden  die  Todaflndeo  al*  niedere 
Tenfel  aulgefaBsl  (vgi.  s  73  il.  tt:  aucb  Mon.,  S, 82 ff.).  Dieee 
Todsflnden  nehmen  dureb  îhr  teuflischea  Weaen  und  iliren 

'"  Duiiov,  der  tibrigens  sclbal  „Vice*  auch  ala  .Laeter'  t>rk!llrt, 
■  einige  M'ii  amie  m  aufgestcllti!  Deutungen  jenea  Worteu 

M,  dlc  nbei  gftmtlirh  -..  ulw.^ebniai-kt  si  ml,  dass  es  ttberfltfasig 
w&re,  sic  liier  /.n  besprechen.  Klein  (Il  3)  nennt  iii-n  Vice  den 
.iiinr;iii.'-li-iil]ri;..nsi'lii'n  Nucki'lnild".  .des  Teuftls  Viee-îaufel"; 
mit  ■  m  tu&druuk  .Vice-Teufcl"  sdicint  lt  aber  nur  ein  Wortsplel 
butai*  litigl  zu  bal»»,  nleht  <-it>>  i-tMimii^i^rlu'  démuni;  dea  Namens 
;Vlo       dii ■  jii  aueh  kaiim  sriilihyl'i  «■«]■<>,  obgificli  die  Ibatsachliche 
!;■■   I'  ■  Vitiu    in    den   meisten   Fallen    durcli   den    AusdruCk  .Vlce- 

.  ■■'  eotreftend  bwinhnet  wird. 

"".  lu  dci    Vurfiissimn1  iii'>  L-'i'-chi.-lnlirii.'ii  rrsnrunga  dea  Vice 
«■rii'hi*   kh  vOIIîr  von  '  iiahman   al),  der  durebaus  mit  llnrecht  elne   \ 
ffiflwirkting  dur  Kulle  des  Teut'ela  auf  dit!  Enlsleliung  der  Vice-Rolle 
tollgllel  l|'.  (53).     [)er  Vire  1-1.  li  r  >  .■  : .:  î  u  r  lj  .  -..  Ii  ir-^.  r  ii<-h   ln'l  ra.'lid-i .  .luii-. 

■■    Toufcl   abhangig,   «fie  dur  Narr  und  der  Clown  vom  Vice.     An 
der    KnUlelmng   des  Vire    i-i    rreilich,  ebenao  wie  an   der  des 
Narre*   und  des  Clowns,  eine  ganae   Reihe   von  Faktoren  be- 
tellïgt:  der  Teufel  bildet  nur  einen  un  ter  dieacn  Faktoren. 

Vice    cine    Vercinhei  tliehung    der    nieben    Tod- 
darstellt,    isl    Cusliman   Riiziigeben,   sebliesat   aber  aeinen 
■■  Stammbanm  kfine^wegs  :iuh.     [lic«e  Todsiinden   alnd 

iindnrer  |i*ner  Faktor-Mi. 



—     102     — 

gleichzeitigen  allegorischen  Charakter  eine  Art  Mittel- 
stellung  zwischen  den  eigentlichen  Tcufeln  und  dem  Vice 
ein.  Besonders  ist  aber  Mank.  (vgl.  S.  74  ff. )  geeignet,  den 
hnllischen  Stammbauni  des  Vice  zu  veranschauiichen. 

Hier  ist  ..Misohiet'**  der  eigentliche  und  Ober-Vice:  neben 
ilini  steht  die  (.î  nippe  der  drei  allegorisehen  Unterteufel 

•.Xewguise".  ..Xought"  und  „Xo\v-a-days",  die  ais  Vice- 
Figuren  niederen  Ranges  gelten  konnen.  Sie  aile  sind 
(iehilfen  des  Obcrteufels  Tvtivillus;  der  Ober-Vieé 

•.Mischief tt  aber  niinmt  diesem  seinem  Gebieter  gegenilber 
eine  unabhangigere  Stellung  ein,  als  die  drei  zu  einer 
(inippe  vereinten  Taugenichtse.  Dass  dièse  als  Teufel 
gedacbt  sind,  beweisen  die  ihnen  zugeschriebenen  Schwanze. 

..Xow-a-days"  spricht  wenigstens  vom  Schwanz  des 

..Xewguise"  (V.  447i:  da  liegt  es  sebr  nahe  zu  vermuten, 
dass  auch  die  andorn  lioidtMi  Taugenichtse.  und  wohl  aucli 

..Mischief"  in  derselben  Weise  als  Teufel  gekennzeichnet 

waren.11*') 
Die  teuflische  Abstammung  des  Vice  wird  zuweilen 

auch  ausserlich  dadurch  angedeutet.  dass  der  Vice  als 
Sohn  oder  Sprossling  des  Teufels  vorgefiihrt  wird:  so  in 

.luv.  (vgl.  S.  80)  und  Like  (vgl.  S.  82). m) 
Auch  die  bihlrnde  Kunst  des  Mittelalters  stellte  sich 

die  Verkorperung  des  Lasters  mitunter  als  einen  Damon 
vnr.  wie  wir  aus  Bild  Xo.  70  bei  Wright  erkennen  (vgl. 

Anm.  78).  wo  „Sinu  als  Damon  im  Kosttim  eines  Gecken  \ 
abgebildet.  aber  im  iibrigen  mit  den  Ublichen  Abzeichen 

d<is  Teufels  versehen  ist.  Dieser  DHmon  ,.SuT  erinnert 
uns  durch  sein  tcuflisches  (reckentum  sowohi  an  Lucifer 

oder  Satan  im  Stiicke  „The  Council  of  the  Jews"  der  Co. 
PI.  (vgl.  S.  H9  ff.).  als  auch  an  den  eben  erw&hnten  alle- 

gorischen  rnterteufel  „Xe\vguise"  in  Mank.,  der,  wie  schon 
sein  Xàme    verrat,    eine  Pei-sonifikation    des  Geckentums 

ll0)  Auch   noch    in  Fort,  wird   „Vie<4**    im   Teufelskostiïm    vor- 
Kffùhrt  (vgl.  Anm.  106). 

,n)  Vgl.  Cushman  p.  «»2. 
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hiisi'Ilini    Namen    „Sin"    IrRgt    aber  anch 
.  Kalle  (ter  Vice,  n&mlicb  in  Mon.  (vgi.  s.  83). 

Wii'  wir  ini  Forigen  ibschnttl  gesehen  hahen,  wurde 

iiilîctic  Teufel  in  flcn  Morah'tfiten  durch  den  Vice 
keiiirawegs  verdi iiuLft.  -   lern  hlieb  neben  ilivsoni  als  efa 

l 'iirflili'ilisrl  il*'!'  Mistrrii'ii  liestelien.  lu  ilfii  Moralitiiteti 
Bpallete  Btch  alsu  gleichsani  der  alte  Mistarienteufel  in  den 
MftenlHchet  niclil  aUegoriaclien  Teufel,  der  als  solcher. 

Btrenp  genowmen ,  gar  nicht  in  ilas  allegorieche  Dranm 

hineingebBrt,   und  den  Vice,  der  als  rein  abstr&kte  Ver- 
ing  '1rs  Bïlsen  eine  eebtc  Moralit&tenfigur  ist.  Wir 

Ubuien  den  Vice  auch  su  auffassen:  eine  blorae  Eigen- 
HCÎwfi  des  Teufels.  aher  eeinc  Haupteigenschaft,  R&mlien 

die  s.'iilri'iifi-kiii    oder  Bosheït,   wurde   iro  Vice  zu  einer 

ren   Pei'6   insgestaltet.     indem  sieh  der  Vice  so 
i  trestall  des  Teufele  loslilstc.  Ubernanm  er  anch 

die  ganxv  Komik.  die  dem  Teufel  der  Misterien  zur  Zeit 

■  Us  \uf  bommens  (ii>r  Min'itlitiitiMi  sein  in  anhal'tete.  Somit 
nm—  der  ursprtinglichc  Vice  einer  lustigen  Peraon  schon 

i  m  rurnberein  viel  rifther  gestanden  haben,  als  lier  nr- 
Bprtlngliehe  Toufol  in  der  iiltestcn  Porra  (1er  Misterien, 

\  ..h  ci U' 'in  ursprUngliclien  Vortretcr  dos  Lasters.  wenn 
i  gleicli  anfangs  schon  mil  komischen  KSgen  aus- 

gestaltel  war,  bis  zu  eineni  Spasamactaer  «de  „Merr,v 

Report"  ist  aber  bei  alledem  doch  noch  ein  rechl  weiter 
Weg.  Wir  niassen  dahor  vermuten,  dass  eine  betr&cht- 
h'li.     \ii7.alil    von   Moralitâten,    die    Ulter  sind   als 

iden  oben  genannten  Zwischenspiele  J.  Hey- 

vri'IniTii   gegangmi   ist,    imil    zwar  gerade 

i  ■ ..  h    solclien   Moralitaten,    an   den  en    wir   die   Ent- 
ong  des  Vice  von  sein  or  ursprllnglichon 

ftlli  goriselien  Vcrkiirperung  des  btisen  Prinzips 

lus  /.nui  Spassiuachertuni  .Miit.v  Report's"  batten 
i  ei  Folgen  konniin.  lîeispiele  fur  solrhe  verlorene  StUcke 

:  og  ii"in  Zeitratim,  der  zwischen  den  ..Macro  Moralities" 

iiml  .1.  Heyworn]  liegt,  sind  M.  Modwall's  „Of  Lhe  Finding 
..i  'l'intli.  carrieil  away  hy  Ignorance,  and  Hypoorîsy"  und 
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Skoltorfs  „Vertu"."2)  Ùber  ersteres  StUck  ttberliefert  uns 
Collier  einige  sehr  dtirftigt.1  Nachrichten;  von  letzterem  ist 
nichts  als  (1er  Titel  bekannt. 

Von  den  aus  der  Zeit  der  Elisabeth  stammenden 

Dramen  ist  mindestens  die  Halfte  gegenwartig  verschollen, 

wovon  wir  uns  aus  HalliwuU's  oder  Hazlitt's  biblio- 
graphischen  Verzeichnissen  leicht  ttberzeugcn  kônnen.  Der 
Wandel  der  Zeiten  ist  die  allgemeine  Ursache  dieser 
grossen  Verluste:  besondere  Grande  daflir  waren  dor 
fanatische  Hass  der  Puritaner  gegen  das  Theater,  und 
der  grosse  Londoner  Brand  im  Jahre  1666.  Dass  zu  den 
verlorenen  Stllcken  jener  spâteren  Zeit  auch  manche 
Moralitaten  gehtfren,  ist  als  selbstverstandlich  anzunehmen, 

da  wir  wissen,  dass  vor  dem  ersten  Auftreten  Shakespeare's 
iminer  noch  zahlreiche  Moralitaten,  einige  sogar  auch  nocli 
spater,  geschrieben  wurden.  Wir  kônnen  den  Verlust  von 
solchen  jlingeren  Moralitaten  auch  in  bestimmten  einzelnen 
Fiillen  nachweisen,  durcli  die  noch  erhaltenen  Titel  einiger 
von  ihnen.  Eine  sehr  beliebte  Moralitat.  die  jetzt  nicht 

mehr  vorhanden  ist.  war  z.  B.  Secur.113);  andere  verlorene 
Moralitaten  hiessen  „Man  s  Wir l  u),  „The  Play of  Plays"  • ,s), 
u.  s.  w.  Wenn  schon  so  schwere  Verluste  das  jlingere 

Draraa  betroffen  haben,  so  muss  die  Gefahr  der  Ver- 
nichtung  fttr  die  iUteren  Stlîcke  doch  gewiss  noch  viel 
grosser  gewesen  sein.  Bei  den  ëlteren  Moralitaten,  die 
noch  vor  Einflihrung  (1er  Reforniation  in  England  verfasst 
worden  waren,  wurdc  jene  Gefahr  ja  dadurch  erhôht,  dass 

sie  durch  ihren  mehr  oder  weniger  hervortretenden  katho- 
lischen   Anstrich    das    so    ausgesprochen    protestantische 

112)  Skeltons  ebenfalls  verlorenes  Stùck  „Achademios"  war 
keine  Moralitat,  sondern  wird  von  Skelton  selbst  als  „Comedy"  be- 
zeichnet. 

1W)  Vgl.  Collier  II  272.  Bine  kurze  zeitgenôssische  Inhaltsangabe 
dièses  Stùckes  ist  abgedruckt  ebenda  p.  274  ff.  Anm.  —  Hazlitt  p.  53. 

«*)  Vgl.  Collier  11  272  Anm. 

Il6)  Von  letzterer  Moralitat  ist  uns  wenigstens  der  Inhalt  bekannt: 

vu  1.  Collier  II 274  ft*. 



BewusstMta   der   Folgezeit   loicht  rerletaen   konoten.1") 

■  .  - .  ■  i  n  ■  1 1  SMIoken   kann  man   weuîgBteaa   durcfi    Ihre 
  ifa  erhatteneu  litel  Un-  einetigee  VorhaodenseiB  nach- 
wciscn:  ist  aber  «1er  Titei  ebenfalls  rersehwandeB.  bo  i-t 

auch  jeoer  Nachweia  aomtîgiich.  Besondera  bei  den  tUtorei 

Mi'iaiiiiiicn  mag  die  Sachlage  ofl  derart  sein. 

Mil  allede-m  ist  aber  immerhin  erat  die  Wahrsi-ln'iri- 
liehkeil  erwiesen,  dass  viele  Moralitaten  der  alteren  Zeit 

rerloren  gegangen  sind.  l'as  solcbe  rermnttich  rwlereao 
Koralitftteu  gerade  das  Spassuiachertum  des  Vice  ..Mrrrv 

Beport"  Mnin'iviti'i  baben,  ergiebl  eicb  ans  lUMpea 

i  Jiiiiiil.ii.  Es  isl  In""  ii  si  unwalirscheinlicli,  dose  J.  Hey- 
vood  io  si'ini'ii  beiden  oben  angefuhrten  Zwisehenapiriee 

den  Ausdruefc  ..Vice1"  auch  thats&cblich  zum  ersteo  ttale 
sur  Bezeïchnung  eïner  bestinimteii  Dramcnflgur  gebraucht 

habe,  Dasa  dies  mis  jetzt  bo  erscheint,  beruht  gewisa  auf 

•'ineTii  ZufaU,  BMerrj  Report"  maclil  aie  Vice  dorchatia 
oïcèl  dan  Eimlnu-k.  als  stelle  er  rien  Beginn  einer  Bnt- 

wiekeloflg  dar.  Sëlbst  wenn  der  L'rsprung  des  Vice  eîn 
.  anderer  wSre,  aïs  wir  oben  angenonimon  liaben,  kann  dièse 

Gtestall  docli  unrnOglicb  so  auf  einma!  ganz  unvennittelt, 

wir  Ailii'iii.'  ans  ilt-ni  Haupte  des  /.-'us,  aie  fertig  ent- 

wickeltei'  Spassmacher  in  Weatli.  auftauchen.  Zudcm  stelii 

die  aliegorische  Rolto  des  Vice  ala  „Merry  Report"  vfilliir 
iiii  Qegensatz  zu  den  Ilbrigen,  niclit  allegorischsii,  sondera 

lypiacîien  Qestalten  in  Weatli..  dmii  Edelmann,  dem  Kauf- 
mann.  der  Wascherin.  a.  s.  w.  Auch  sonst  pflegetl  in 

.1.  Beywood's  komiscben  Zwischenspielen  die  Personen 
nient  allegoriseb,  sondent  typiscli  zu  sein.  Daller  isl  es 

felar,  dass  «Merry  Report"  aïs  allen'onselii'  V\iniv  v<ni  den 
Moralitaten  Un  iilirnnmmien  worden  ist.  win  ja  iiberhaupt 

auch  sonst  der  Vice  ans  den  Moralitâten  in  andere  Dnimcii- 

gatbmgen  eindrang. 

'"■I   Dlea   i-i    wobl    aucli    der  Grund,   weswegon   nur  90  wenige 

e.U({lisiihn    Mirakelspii'lr    ;ml'    uns    p'kunmii'N    -ind:    es    ist    unwalir- 
scheinlich,  d  ims  ain'h  uirklirh  nur  •-! ri ■  ■  ■*>  u'i'ritiifo  Anufthl  < ■  n  1/ 1 i ~. ■  1 1  ■  ■  >■ 

ilapiele  «rerfaasl  wunlcii  ist. 
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Dies  ailes  zwingt  uns  zu  der  Annahme,  dass  die 

Komik,  die  schon  den  iiltesten,  nocli  nicht  als  solche  aus- 
driicklicli  bezeiehneten  Virc-Gostalten  beigelegt  war.  sich 
im  Laufe  der  Zeit  sehnell  gesteigert  hat.  und  bis  zu  (1er 

Zeit.  wo  J.  Heywood  jonc  beiden  komisclicn  Zwischen- 
spiele  sehrieb,  in  manchon  jetzt  nicht  mehr  vorhandenen 
Moralitaten  schon  einen  sehr  hohen  Grad  erreichte.  so 

dass  gelegentlich  die  ursprîinglich  damonische  Grundlago 
im  Wescn  des  Vice  schon  aussor  acht  golassen,  der  Vice 
zum  Spassmacher  ausarten  konnte.  wie  wir  ihn  in  Woath. 

kennen  lernen.117) 

,l7)  Eine  anderc,  auf  den  ersten  Blick  sehr  ansprechende  Er- 

klarung  fiîr  die  Bezeiehnung  „Merry  Reports*  als  Vice  bietet  Cushman 
(p.  67  (T.).  Er  vermutet.  dass  der  Naine  „Viee*  als  zusammenfassende 
Benennung  einer  bestimmten  Art  \on  Indien  urspriïnglich  eine  Er- 
Hndung  der  Schauspieler  gewesen,  und  erst  spater,  in  der  zweiten 
Hillfte  des  16.  .Jahrhunderts.  als  biihnentechnischer  Ausdruck  aueh 
von  den  Dichtcrn  selbst  iïbcrnommen  worden  sei.  Cushman  weist 

darauf  hin,  dass  erst  in  Hnr.  der  Naine  ..Vice*  durehweg  im  ganzen 
Stiïck  gebraucht  wird.  wahrcnd  sonst  jener  Ausdruck  nur  in  Personen- 
verzeichnissen  oder  gelegentlich  eingestreuten  Bùhnenanweisungen 
vorkommt.  und  der  Vice  immer  bei  seinem  speziellen  Namen  genannt 

wird.  Nach  Cushman  wiirde  als«»  die  Bezeiehnung  „Vice"  fur  „Merry 
Report*  nicht  von  .).  Heywood  selbst  herriïhren,  sondern  etwa  von 
dem  obige  Rolle  spielenden  Schauspieler,  oder,  im  Anschluss  an  die 
Sprache  damaliger  Biihnenteehnik,  vom  Orucker  des  Stiïckes.  Da 

die  uns  erhaltenen  Drucke  mindestens  15-%J0  .Jahre  jiinger  sind  als 
das  Stiick  selbst.  das  1 530  oder  friiher  entstanden  ist  (vgl.  S.  08  und 

Brandi  S.  XLVI1.  L.  Ll),  hat  Cushman's  Vermutung,  wie  es  scheint, manches  fiir  sich.  Cushman  hat  in  seiner  Tabelle  der  cinzelnen 

Vice-Rollen  (p.  f>5  ff.)  weder  „Merry  Report**  noch  „Neither  Lover  nor 
Loved"  aufgefiihrt:  er  sieht  also  oftenbar  die  Cbertragung  der  Be- 
zeichnung  «Vice-  auf  obige  (iestalten  als  willkiirlich  und  ungereeht- 
fertigt  an.  „Neither  Lover  nor  Loved-  weist  aber  ganz  unverkennbar 
eîne  FamilienHhnlichkeit  mit  dem  Vice  der  Moralitaten  als  dem  alle- 

gorischen  Vertreter  des  Lasters  auf:  aber  auch  bei  „Merry  Report" 
sind  einige  tliichtige  Spuren  einer  Verwandtschaft  mit  jenem  Mu- 
ralitatcn-Viee  in  einigen  Ausatzen  zur  Intrigue  zu  erkennen  (vgl. 
S.  M),  wie  der  spezielle  Teil  zeigen  soll.  Beide  Gestalten  tragen 

also  den  Namen  «Vice*  doch  nicht  so  ganz  willkiirlich.  Gerade  die 
<H'rin>rfiiiri>rkHt   der  „Merry  Report"   anhaftenden   Spuren   von   Ahn- 



À  la  allegorisehe  Restait  wurzelt  der  Vice  in 
demselben  Boden,  ans  dein  Ubernaupt  die  Mo- 
i:iiii;i!rii  emporgewaobflen  rrind,  Der  oiittelalterijcae  Zeit- 
_'i-i  aeigtezui  Lehrhaftigkeit;  daher  batte  das Mittetalter 

Kmdere    Vorliebe   filr  die   rîidaktîsch*  LfUentad 

.■  i  wîcbtigsten  didaktischen  ECunstmtttel  ist  bub 

■  h.'  Allégorie;  sic  nîmrai  daher  in  den  mittelaliwH*i«n 
l.iiii  raiurrii,  und  swar  zunftclisl  in  der  Diiliiklik  und 

didaktischen  K|iik.  einen  si'lir  breiten  Kniim  aîa.  In  nw 
Muriiliiiit.  aie  der  Allégorie  in  draraatiaoher  Ponn,  erreicbte 
die   Allégorie    den   liflchsten   Urad    son    Anscaaaliehkeit, 

IJeae  wpnig  l'-in-nsfi  iv(  in-  h  ni^iform  lUicrhaupt 

Flfaîg  war. ""i  Wâhrend  die  Keigung  zu  allegoriseber 
Dsrstellung  allen  abendlândiachen  Ûtteraturen  des  MittH- 
aUers  gemeînsam  tst,  haben  die  Uoralitaten  nicbt  in  allnn 

■  ;.;i;s.'ln[]  LitTiiltiii  festen  Fuss  gefasst.  In  Eng- 
lua und  Frankreich  erlebte  dïese  Drameogattaing  sine 

hohe  Ulfîte.  Der  Entwickelung  der  engliscben  Moralitftten 

kam,  ansser  maneben  undern  L'ntstanden,  aiich.  wie 
Oretâenacb  (S.  4801  mil  Recbl  betont,  eine  Eigentliralicbkeît  ̂  

liachen  Sprache  zugiite,  nâralich  il  us  allmabiiobe 
Schwinden  îles  aprachlichen  GefUhls  liir  daa  grammatische 

ni  Bchon  ira  Mittelenglischen.    Dadorch  erliielten 

talten  der  engliscben  Moralitatcn  eine  grosse  Frei- 
beil  and  Beweglichkeit,  die  auch  sogar  auf  die  lateinischen 
Abfitrakta  ausgedehnt   wurde:   dieselbe  allegorisube  Kolle 

ail  il.'in  Moral  i  ta  ter  Vice,  einor  ihnlichkeit,  'ii-1  aber  im- 
Iruidiiir  Ist,  geheint  mir  eine  ISngere  vorhergehende  Entwickelung 

Aee  Viee  ala  einer  bestiramten  typischen  Oesiatl  der  Moral  Stator 

«orauenisetieo.  Dlese  Àhniiehkelt  beweiat  auch,  'lu-»  dam  Verfasser 

.:  Hejwood  sHI>sl  l».'i  il«-r-  Aii"tï<'Maliiuig  sehvr  ln*ii|rti  Vjec-Plguren 

.il-!-  Vice  der  Moral  itîiton  inchr  oder  weniger  rieutlteh  ala  Vorbild 

vorgeschwebl   haben  mus-.    Dann  llcgl  jiIht-  aueh  kein  Grand  vor, 
anîunehmcn.   dasfl  eiri   anderer  nls  .1.  Heyu   I   selbsl  jenen  beiden 

Gestalten  dis  Benennung  .vice*  gegeben  nabe.    tcli  kann  mich  daher 

l'usliirian  -  Hyjiottlusi',   ko   iK-iirhtriisui-rl    sir   aurli    ist,  dor.h   nîcllt  an- 

Irijtt-  ilei    M.iralitiiti  i n  Ii  S   iî* 
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konnte  hald  eine  mannliche,  bald  eine  weibliche  Person 
bezeiclinen. 

Schon  in  den  C.-o.  PI.,  in  denen  die  mittelalterliche 
Weltanschauung  sich  weit  scharfer  auspragt  als  in  den 
andern  historien,  begegncn  viele  allegorischc  (restait en: 
Contcinplatio.  Mors,  Veritas,  Misericordia,  Justitia,  u.  s.  w. 
Doch  wâre  es  verkehrt.  die  engliscben  Moralitaten  deshalb 
mit  Collier  aus  den  Misterien  abzuleiten;  in  diesen  spielen 

solche  Abstraktionen  ja  aucli  nur  eine  Nebenrolle.  Rich- 
tiger  ist  es,  die  allegoriscben  Bestandteile  der  Misterien 
und  die  Moralitaten  auf  eine  gemeinsame  Hauptquelle 
zurtickzuflihren  :  die  schon  lange  zuvor  sehr  beliebte 
episehe  ocler  didaktische  Allégorie. 

Es  ist  bezeichnend.  dass  in  den  (1>o.  PI.  diejenigen 
Abstraktionen,  welehe  eine  Eigenschaft  bezeichnen,  immer 
nur  Tugenden  darstellen,  aber  keine  Laster;  in  den  Misterien 
waren  eben  noch  die  Teufel  die  alleinigen  Vertreter  des 
bosen  Prinzips.  Tn  den  Moralitaten  dagegen  verschwinden 
die  Teufel  zwar  nicht,  aber  die  eigentlichen  Gegenspieler 
der  Tugenden  sind  doch  von  vornherein  die  diesen  ent- 
sprechenden  Verkorperungen  der  verschiedenen  Laster.  In 
den  meisten  alteren  engliscben  Moralitaten  und  auch  in 
vielen  jtingeren  handelt  es  sich  uni  einen  ganz  bestimmten 
allegoriscben  Stoff.  der  sich  in  immer  neuen  Variationen 
wiederholt,  namlich  um  den  Kampf  der  Tugenden  und 
Laster  uni  die  Seele  des  Menschen.  Der  christlich- 
lateinische  Dichter  Prudentius  bat  in  seiner  epischen 

Dichtung  „Psychomachiau  (um  400)  dies  Hauptmotiv  der 
Moralitaten  zuerst  ausgebaut. Il9)  Schon  in  der  mittel- 

englischen  Epik  und  Didaktik  stehen  sich  „Vicett  und 
„Virtue"  zuwcilen  direkt  gegeniiber.120)    Der  Vice  wurde 

119)  Creizcnach  S.  463. 

«")  Z.  B.  in  Lydjrate  s  „Asst>mbIy  of  Gods"  (vgl.  Brandi  S.  XLII1). 
Als  besondero  Gestalt  findcn  wir  ..Vice",  aber  ohne  „VirtueM  als 

einheitliehe  (iegcrnh'gur.  schon  in  der  fruhmittelenglischen  Homilie 
„Sa\vl«*s  Warde"  (crste  \U\U\v  Ar*  13.  .Jabrhundcrts),  die  einer  lat 

Preditft  Hupo's  von  St.  Victor  nachgebildot  ist  (vgl.  Wiilker  &  84). 
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cngliacheii  Moralitaten  bald  zur  konnschen  Hnnpt- 

Hgw;  ex  stoîfte  dabei,  ftbnlicu  déni  Tenfel,  seine  ursprllng- 
liche  Btfeartigkeit  îmmer  mehr  ab,  and  vwwandelte  Enefc 
ans    einein    ullegoriselien    Intriganten    von    teufliselier   Art 

in  l'iiir-n  bimsen  Hanswurst.'*1}  Die  U-estnH  des  Vice 
îst  eine  BalbBt&ndige  Schflpïung  des  engliflohen 
Volksgeistes.  und  auch  nichl  ans  der  engliselien 
in  und ère  tiïtterataren  eingedrungen:  ae  liât  zur 

Belcbung  der  an  sïcli  trockencn  und  langweiligen  Mo- 

ntHttttea  das  Meiste  beigetragen,  und  eine  solche  Beliebt- 
liiit  filaiigt.  dass  sie  von  deu  Moralitaten  ans  auch  in 

Drameugattungen  verpflanzt  wurde.  Wahrend  die 

diirrc  Lelirlmftigkeit  der  Moralitaten  einen  reïnen  âsthe- 

iiM -Im-m  Genusa  vereitelte,  be/riedigte  der  Vioe.  wenn  auch 
:  il. ii  h  in  reher  und  unvoUkommener  Weise,  ein  iistlietisclies 

Bedtirfnis  gerade  dadurch,  dass  er,  in  dlshannoaiscfiem 

\  BrhBltais  bu  seiner  I  tratnengattung.  sein-'  anfangliclie 
Oahrteaftigkeit  naoh  ond  naoh  ablegte,  und  îmmer  mehr 
aina  tandenzloee  reine  Komik  entfalteto.  So  erwies  sicli 

il.f  \  iec  srlili.-sslicli  als  das  cinzige  lebensfâhige  Elément 
der  MoralitSten,  als  dièse  abzusterben  begannen;  er  bïldet 

du  Bîatfeglied  zwiechen  ihnen  und  dem  eigentliehen  Drama, 

'■■',  i  ubman  [p.  81)  fiihrt  die  Einlfit  der  Vin.-ii estait  u-^'-n- 
iiber  d«r  Vicilieit  der  einzeinen  Laster  aul'  die  BediirfnlaM  der 
Hulmi'iiti'i'liiiik  zuriick,  die  wegen  der  Scliwierigkeit,  viele  gleloh- 
srtige  Gestalt.-n  ;m  iiiitni'M-ln'iiipn,  eîm-  Vii-rlinitl/iiiiL;  jurui  ein/elnen 
Laater  m  einer  einzlgen  einheltlichen  Piyur.  i  amlji'h  dem  Vice,  not- 
w-endig  mudile.  Warum  sind  dann  aber  die  verBchiedenen  Tugendeu. 
die  ja  eigentlich  onch  schwerer  von  einander  za  sondera  sind  als  die 

■  ■h!  Kki<-hfa[h  veivinlieitlk-lit  wurden,  so  dass  „Virtue"', 

Lydgate's  ..Assembly  of  Gods"  (vgl.  Anm.  130)  und  in  Fort. 
ivl-I.  s.  99  und  Anm.  Iu6i  dem  Vice  als  emzijie  Gegenflgur  gegemilier- 
rtuid  '  Aooserdem  bleiben  in  den  Moralitiiten  die  einxelnen  Lâflter 
nebw  den  Viceja  auch  3pftter  noch  immer  weiter  bestehen.Ji  néh- 
inn'l  Beweisgrund  ist  also  hiiifiillig.»  Die  in  der  Entwickelung  der 
Moral  iuit.en  immer  deullkher  lie  rvort  retende  Sondersteliung  des  Vice 
gegeuiiber  den  iibrigen  l.astern  bat  niebts  mit  der  Biibnenteehnik 

EU  srhafl'rii.  sondera  beruht  vielniebr  aul'  der  Kolle  einer  lustigen 
Poti   lie  der  Vice  aliiçahlkh  huïStnwuchs, 
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und  aïs  auch  er  endlich  an  Altersschwache  zu  Grunde 

ging,  da  hinterliess  er  in  don  Narren  und  Clowns  des 

spiiteren  Dramas  eine  zahlreiche  und  blOhende  Nach- 
kommenschaft. 

Nattirlich  tritt  der  allegorische  Ursprung  des  Vice  am 
starksten  in  den  Moralit&ten  hervor,  wahrend  der  Vice  iu 
den  komischen  Zwischenspielen  und  einigen  der  Ultesten 

Trauer-  und  Lustspiele  schon  durch  die  ihn  umgebenden 
nicht  allegorischen  Personen  und  durch  den  Gesamt- 
charakter  des  betreffenden  Stllckes  auch  an  seinem  eigenen 
allegorischen  Wesen  Einbusse  erleidet,  sich  mehr  einer 
wirklichen  Persftnlichkeit  n&hert,  und  so  dem  Vice  der 
Moralitiiten  gegentiber  eine  individuellere  Parbung  erhalt. 
So  ergeben  sich  fttr  unsere  Betrachtung  zwei  Unterarten 
des  Vice,  die  getrennt  zu  behandeln  ich  ftir  zweckmîissig 
halte:  der  allegorische  Vice  der  Moralité!  ten,  und  der  im 
Vergleich  zu  diesem  schon  mehr  individualisierte  Vice  der 
komischen  Zwischenspiele    und    des  eigentlichen   Dramas. 

B.  Die  einzelnen  Vice-Gestalten. 

1 .    Der  Vice   in   den   M  o  r  a  1  i  t  a  t  e  n.. 

Die  alteste  echte  Moralitat.  in  der  eine  Gestalt  aus- 

drtlcklich  als  Vice  hezeichnet  wird,  ist  Resp.  (1553  ent- 

standen):  hier  wird  im  Personenverzeiehnis  „  Avarice" 
ausdrUcklich  mit  dem  Zusatz  ,.the  Vice1'  versehen.  Dieser 
alteste  nanientlich  hezeugte  Moralitiiten -Vice  ist  also  ver- 
\haltnismassig  recht  jungen  Datums.  Dass  es  aber  schon  vor 

1520—30  jetzt  allerdings  verschollene  Moralitiiten  gegeben 
haben  niuss.  in  denen  ein  Vcrtreter  des  bosen  Prinzips 

ausdrUcklich  durch  das  Beiwort  Jhe  Vice"  gekennzeichnet 
wurde.  habe  ich  schon  betont  (vgl.  S.  106).  Selbversttindlich 
tritt  der  Vice  auch  in  den  erhaltenen  MoralitUten 

schon  lange  vor  „Respublica"  auf.  doch  ohne  ausdrtick- 
liche  Benennung,  gleichsam  inkognito,  in  irgend  einer 
Einzelform  des  Lasters.  Wo  der  Vice  nicht  ausdrUcklich 
als  solcher  bezeichnet  ist,  da  ist  er  nicht  mimer  leicht  zu 

\ 
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erkdnoen.  Docli  laeeen  siob  aus  den  MoraJit&ten,  djeeàaea 

ausdrlicklirii  bezeugtea  Vice  besitaen,  eioïge  allgemeine 

:.  gewinnen,  <ti>-  eineu  objektiven  Masastali  tlir  die 
Beurteilung  der  Ubrigen  Moralitiiten  in  Bezuy:  auf  lias 

\  "i'li;uiili'iis''in  odar  Pelden  dee  Vice  in  îlinen  duiliicten. 
Soleba  Kriterieu  BÏnd  die  folgenden: 

ii  Der  Vice  wird  in  allen  Moraltt&ten  aowohl  altérer 

gérer  Zeil  (ebenso  aucb  in  den  koraisclien  Zwiscben- 
spielen  and  ïm  eigenUicheo  Draina)  etets  als  mannliehe 

■ .  h  gedaeht.1*1) 
8)  I  u  den  ail  eren  M  ora  i  M  aten  i st.  der  Vire  stata 

■  i  u  fiauptperson  des  betreffenden  Sttlokes.  Al.-  seiche 
isl  si  neben  den  etwa  rorbandenen  Teufel  in  erstar  Linie 

HauptYerfUbrer  dus  Helden,  alao  der  wichtigste  intri- 

gant, deio  die  andern  Vertreter  des  bOeen  Prînzîpe  mit- 
ah  Werkzeuge  dienen;  doch  erscheînt  er  sclmn  gleJoh  Ton 

\n1,ui-  iiu  mit  komisclien  Ztigen  ausgostattet,  die  liber 
dus  riir  saine  eigentliche  Etoile  Ubarakterîstîaehe  hinaus- 
gehen.  In  den  jûngeren  Moralitaten,  wo  ttbrigena 
der  Vice  gewîHinlici!  iuisdrïicklirb  su  be  munit  ist.  aiiangl 

der  Spaesmacher  in  ihni  das  Obergewicht  liber  den  ïntri- 
gaateo;  der  Vice  îst  hier  vor  allem  der  H  aupt  vertreter 

tiven  Eornik,  spater  der  EComik  tlberhaupt; 

ilabai  itaften    ibm  aber  nocl   dir  oder  weniger  deutlicli 
Brkeoabare  Spureu  seines  urspriluglichen  Intrigantentums 

lui.  'Auv  ErJlttfiung  der  komisclien  Wirkuag  legt  der  Vice 
selimi  in  dtsn  alteivn  Moraliiiiti'ii  Kuwrilrn  (unfreiwillige 
  f   Ireîwillige)  passive  Komik  au  den  Tag,  die  allmahlicb 

l  ■.     als  weibliche  Gestalt  in  Fort.  (vgl.Anm.t06)  gchOrl 
uitlii-  hlerher.  Erel  iiadideni  der  Vice  als  allegurisrh-koiiih.'ln'  <■<■■ 
•'■  ili  mi  i-:il'I:-i  :i.n  I j r;i ru ;>  ;m— i-r  Lii-bntudi  gr'komnien  uiid  ilie  Er- 

iiiiii'i'iniK  an  m-, ii>'  nr>|.nii]!.'liclu.'  Kdlli:  uicht  nit-hr  lebendig  wur,  uinl 

m  alwichtlifl)  :l  l 'lui  i  -!■-:■■  m  L*-[i  stiii-ki-n  gelegentlîch  aueh  einc  weib- 
  ■    Qcstall    Bis  Vice  aufecPaast,   /..  1;.  in  Dev,  (vgl.  S.  h7  und   IO0). 

■  i    sicb   Pug  von  Satan  i  rlauli   /.u   einem   Besuoli  der  Erik- 
riinscht,  daas  ihm  ein  Vice  aU  Begleiter  beigegeben  werde. 

■  :!i    Ihm    mehrere    Viie-Gcstalten    zur   Auswahl:    „Frauii~, 

,/.,>■!.,  Vanitj/"  ami  ,,014  h»itmt{i".    Png's Wahl  nilli  auf  letiteren. 
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mimer  mehr  gesteigert  wird  und  schliesslich  in  manchon 
Fallen  die  aktive  Komik  tiberragte.  Die  starke  Steigerung, 
welche  die  Komik  des  Vice  im  Laufe  der  Zeit  erfuhr, 

wurde  durch  eine  allmahliche  Minderung  seines  Einflusses 

auf  den  Gesamtverlauf  des  Stiickes  ausgeglichen.,t,) 
Zwei  andere  Kriterien  betreffen  nur  die  engiischen 

Moralitaten  im  engeren  Sinne,  gelten  aber  nicht  flir  die 
einzige  vorhandene  schottische  Moralitât  Sat.  Es  sind  die 
folgenden: 

3)  Wo  der  Vice  tiberhaupt  Vertreter  des  bôsen  Prinzips 

ist,  vertritt  er  dies  in  den  engiischen  Moralitaten  un- 
bedingt.  d.  h.  er  bekehrt  sich  niemals  zum  Guten. 

4)  Der  Vice  ist  in  den  engiischen  Moralitaten 

immer  nur  eine  einzelne  Person.124)  Niemals  stehen 
zwei  oder  mehr  flir  die  Entwickelung  des  Stiickes  gleich 

wichtige  Vice-Gestalten  nebeneinander:  dagegen  kommt  es 
wohl  mitunter  vor.  dass  der  Einzelgestalt  des  eigentlichen 
Vice  mehrere  diesem  untergeordnete  Helfershelfer  an  die 

Seite  gestellt  werden.  die  man  allenfalls  als  Vice-Figuren 
niederen  Grades  betrachten  konnte. 

Die  Rlteste  englische  Moralitiit.  von  der  wir  tiberhaupt 
Kunde  besitzen.  ist  das  1378  von  Wiclif  erwahnte,  ver- 

loren  gegangene  Spiel  voni  Paternoster12*),  worin  die  sieben 
Bitten  des  Vaterunsers  mit  den  sieben  Todsiinden  kampfen. 
Ob  dièse  Todsiinden  als  Teufel  dargestellt  waren,  wissen 
wir  nicht;  es  ist  dies  aber  wohl  anzunehmen.  wenn  die 

jlingeren  „Macro  Moralities"  einen  Rtickschluss  erlauben. 

»28)  Vgl.  Fischer  S.  35. 
m)  Cushman  stellt  in  seiner  Tabelle  (p.  55)  fur  Pers.  zwei  Vice- 

Gestalten  auf,  namlich  ausser  „Detractw"  auch  „Stultitia".  Da  das 
Stiïck  selbst  noch  immer  grosstenteils  ungedruckt  ist,  lâsst  sich  eine 
sichere  Entscheidung  iiber  die  Richtigkeit  dieser  Aufstellung  nicht 
treffen.  Ich  habe  aus  Colliers  Inhaltsangabe,  auf  die  Cushman  doch 
auch  allein  angewiesen  war,  nicht  den  Eindruck  bekommen,  dass 
„Stultitiaa  als  Vice  gelten  konnte.  Dies  ist  auch  bei  der  sonst  so 
streng  durchgefiihrten  Einheit  der  Vice-Gestalt  durchaus  unwahr- 
scheinlich. 

"»)  Creizenach  S.  465. 



wttâg  ist  uns  bekannt.  ftb  etwa  eine  jener  sieben 
Todaûsd&n  die  Hbrigett  an  Bedeattung  Hberragie,  and  anf 

Grand  einer  soleben  SondersteUmig  beaa&pruenen  atlante, 
aie  InsKtz  zn  edaem  Vice  /u  geJteo..    Dii  die  ÂJUbildang 

su  i'iin'1'  selbst&ndigen  DrataengestaH  in  ftiae  \U-.\ 
/«■il  fiillt.  ist  lias  wemg  wahrsehetaHch. 

Die  &K«Bte  der  « ■  i-ïi;<  1 1<- tu  j l  Mnralitaten,  Pride"')  (vgi. 
8,  71),  rteW  ionerhalb  dieaer  Dramengattnng  vereinzelt  da 

'L'Inivii.  due  sic  in  der  Gestalt  des  Boten  „Mirt  h"  eine 
Perron  liesitzt,  die  sicli  aber  niclit,  wie  sonst  in 

den  Moralitiiten,  mit  déni  Tvjius  des  Vice  deckt.  Der 

PtOA-Tjptn  war  Bben  zurZeit  der  Alilassung  dièses  Stilckes 
Dbcrbftupt  nocli  niclit  ausgcbildet.  Doch  hésitât  schon 

..Mirth"  eînige  ZBge,  die  deutlich  soi  den  spatcrcn  Vice 
liinweîscn  und  ihn  als  einen  Vorlaufer  diesel-  Gestalt  HT- 

Et  schmeicuelt  dom  KSnige.  (1er  don  Toi 
zuiii  Kampf  beransfordeni  will.  Dièse  Absiclit  bal  der 

ËOaig  bemte  auvor  ans  sien  selbst  beraoa  gefasst;  ,.Mii-tlr 
î 1 1 1 1  nttr  darin  durci  seine  Schineielielcien.  uïrlit 

aber  Diebi  selbal  don  eigentlicben  Anatoss  zu  dena  [Dr  den 

atOoig  verderblichcn  Streite.  Spater  aingegeo  geht  die 
VerfUbraog  iintner  ?om  Vice  ans  (abgeeebeo  ?on  den 

[pagsten  si;ii]jrn  seiaer  Entwickelung),  trîtt  also  son  anasen 

bec  u  den  Hetden  heran.  Die  Intrigue  des  „Hirtb"  bildet 
also  nnr  eine  Epi;>nil<'.  Der  eigenllielie  Vice  aber  ist, 
Hresàgatens  in  den  filteren  Moralitiiten,  steta  der  allegorischa 
Hauptiiitrigtmt:  die  dntinatiselie  Verwickelung  wird  erst 

iludureii   berbeigefuhrt,  dass    er   seine    Intrigue    einiadelt 

■*)  Elue  tforalitat  im  vollen  SInne  isi  Prido,  trotzdem  nur  droi 
„Mirft",  „Strength"-Fori.itudo,  irad  ..Heaf-Sanitas  suhleeht- 

■   ■  .ri. ■!!  aliid,  dunen  tlir  ilrei  typisWieii  eiest;ilii.-ti  Kiiiii.u,  Knniirin 
wrhuf  i-'i-vriiiuhi'ist.-hi-!!.     Denn    der  Kbnig    isl    als   KOnig  des 

Leheps  im  tiiienli-  cliniiiills  çinu  allcgorische  Persan,  uni)  es  [si  dahei 

M   irernmten,   dass  auch   dip  Kttm'gin,  ja  selbst  der  Bisehof,   irgend- 
■relcbc  Abatraktîon   bmleulen.    nruf   nui-   die  sehr  mangelhafte  l'iier- 
liefarung  du  Sttickes  »fhuld  daran  ist,  dass  dieeer  Urastand  nlcM 
aamaiim 
»xvu.  s 
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Als  blosse  Episode  erweist  sîch  das  intrigante  Sclinieichel 

des  Boten  „Mirthu  aucb  dadurcb,  dan  er  gleicli    darauf 
der  frommen  KGnigin  als  williger  Bote    an    deo    BJeehof 
dient,  also  in  gutein  Sinne  thatig  iflt,  und  80  die  Wirkung 
seiner  eigenen  vorberigen  Intrigue  selbst  wieder  aufbebt 

—  Brandi  (S.  XV)  hebt  treffend  bervor,  dass  „Mirtb"  aucb 
an  die  ITofnarren  erinnert,  die  ini  15.  Jahrbundert  in  England 
beliebt  wurden:  der  Scbwerpunkt  seines  Wesens  scbeint 

inir  sogar  der  Harmlosigkeit  des  blossen  Spassinacbers. 
wie  sie  uns  im  Hofnarren  entgegentritt,  vicl  naber  zu 

liegen  als  dem  Intrigantentuni  des  ursprilnglichen  Vice. 
Als  barmloser  Spassmacher  zeigt  sicb  der  lustige  Bota 

scbon  durch  seinen  Namen  „Mirtli",  sowie  durch  die  sinnes- 

venreadte  Bezeichnung  „Solace"  (-  ZeitviTin-ik  Sorg- 
losigkeit,  Leichtsinn),  die  ilmi  gleicbfalls  beigelegt  wird. 

Sein  l'riscber  heiterer  Sinn  macht  îhn  zum  Liebling  des 
Kiiriigs,  der  ilun  dadurcb  seine  Znaeigong  beungt,  d&H 
OT  ilin  an  seinein  Knie  sitzen  liisst  und  ibn  durrli  raidie 

Gfiben  verwi'iliu!  (V.  299  ff.).  „Mirtlr  selbst  sagl  VQB  Bteh, 
er  kOnae,  ohne  su  piuhlen,  behaupten,  in  der  Lustigfceti 

niebt  seînesgleiclien  zu  tiaben.  Brandi  macht  daraul'  auf- 
merksani,  dass  «Mh'tli*4  (nacb  V.  473)  als  Abzi-irben  eelRM 
Narrentums  eine  Pritscbe  geschwungen  zn  haben  BCheint, 

woinit  er  ganz  nach  Art  der  gewerbsmiissigen  Spass- 
m;n'lnT  ilas  Publikuni  bedrohte.  Viellcicht  trug  H  aadl 
scbon  das  Gewand  eines  Hofnarren.  Audi  der  Vice  Q&bertfl 

sic! i  ini  Laufe  seiner  Entwiekelung  immer  nu-br  •'iinrn 
Spassmacher,  und  ging  schliesslicb  in  einem  solclien  auf. 
was  aucb  rein  ausserlieb  darin  zu  Tage  tritt,  dass  er  in 
den  spateren  Moralitaten  das  Kostllm  Bines  Narren  RU 

tragea  ptlegte.  Die  Verscbmclzung  des  Vice  in  sriurr 
jllngeren  Forni  mit  dem  Narren  wird  also  aucb  scbou 
durcb  das  narrenartige  Wesen,  vielleicbt  aucb  durcli  das 

Narren kostlini  des  lustïgen  Boten  „  Mirtb  "'  vorbercitet. 
Aucb  indem  „Mirth"  den  Spassmacher  und  den  IiiLriganlen 
in  seiner  Person  vereinigt,  ist  or  cin  Vorlîiufer  des  Vice. 

—  Obgleicb  „  Mirtb"  seiner  Kolle  nacb,    wie   scbou  seiu 
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Name  sagt.  als  lustï^'o  Pcrstm  zu  wi'rken  b^stiuinit  ist,  ist 
siiiic  Kinnik  doch,  entsprechend  der  frilLen  Entwickelungs- 
stufe  des  Drainas,  die  durch  Prkie  dargestellt  wird,  nur 

wenig  ausgebildet.  Ursprtluglich  war  ja  nicbt  Unter- 

Italtttog,  sondera  Erbauung  oder  Belebrung  der  Ilaupt- 

zweck  des  Drainas.  Daher  ist  aucli  „Mirthu  nicht  nur 
ail  Intrigant,  sondera  iiueb  als  lustige  Person  cine  bloss 
«pisndischo  (lestait. 

Von  ahnlidier  Art  wie  Pat.  (vgl.  S.  112)  ist  vermutlich 
daa  abeafalla  reiioreae  Spdel  vom  Credo  gewesen  (seit 

1446  beMUgt).1")  Das  oben  liber  die  Todsilnden  und  den 

Btvugea  Vice  in  Pat.  Beinerkte  mag  daher  auch  t'iir  dic-s 
StBcb  gelten. 

In  Pers.  (vgl.  S.  72  ff.)  ist  nacli  ten  Brink  (11  318) 

„Detractio"  oder  ̂ Backbiter"  IIS)  als  Viee  anzusehen, 
;in  dem  uaob  Brandi  (S.  XV)  das  Gepriige  seines  teufliscbeu 
Onpronga  nocli  deutlich  wahrnehmbar  ist.  Er  verniittelt 

■-ii--  IVkaniitschal't  des  Helilen  „Huuianum  Genus"  mit 
..Avaritia",  eîner  der  sieben  als  miiiinliche  Teufel  auf- 

i  TodsUnden;  letzterer  bringt  „Menwuht:iige*i'lilivlir- 
zu  den  seehfl  Genoesen.  Der  erste  Anstoss  zur  Intrigue 

gehl  olso  vuii  nDetractio"  aus;  er  begleitet  aueli  épater 
liestandig  den  Helden  von  Stadt  zu  Stadt,  als  dossen 

Haupt.vei-liilii'rr.  QnteratUtzt  wird  der  Vice  bei  seineni 
Verfuhrungswerk  durcli  die  teuflischen  sieben  TodsUnden. 

Genaueres  liber  die  Rolle  „Detractio's"  mitzuteilen,  ist  mir 
[aider  uumiiglicli,  da  Colliers  Inhaltsangabe  zur  Kenntnîs 

jeoer  Vioe-Rolle  durchaus  ungenugend  ist. 
In  Mind  (vgl.  S.  73)  îst  keine  einzige  Rolle  vorhandcn, 

in  der  inan  den  Vice  erblicken  konnte.  Der  Teufel  Lucifer 

ist  hier  der  Hauptwtrigant  und  zuglcich   der  Haupttrager 

<*>  Creizenauli  S.  ■105. 
"-I  Schon  im  Spiel  .The  Trial  uf  Jusepli  and  Mary"  der  Ci». 

PI.  kùmmt  .Backbiter"  aïs  Name  des  zweiten  der  beiden  verleum- 
demchen  Anklfiger  \„Dttractort»")  vor.  —  liber  Cushmans  Ansicht, 
duss  in  oUgen  stiitk  auch  „SMtitût*  einen  Vice  daratelle,  vgl. A  nui.  124. 

8* 
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(1er  (Ibrigens  nur  spârlichen  Komik.  AU  eine  Zwiscben- 
stufe  zwisclien  Vice  und  Teufel  sind  die  sechs  als  junge 

Teufel  kosttlraierten  Todstlnden  aut'zufassen. 
Sehr  wichtig  fur  die  Entwickelung  des  Vice  ist  hin- 

gegen  Mank.  (vgl.  S.  74  ff.  und  102).  Der  eigentliclie  Vice 
îal  hier,  venu  auch  nocb  nicht  ausdrilcklich  su  gmUDÉ, 
„Mischief.  Seïnera  Namen  gemîlss  ist  er  zunachst  ein 

uiiliiùlstifteink'i'  Intrigant,  dessen  Hauptzweck  es  ist,  den 

Heklen  „Mankind"  zuni  Straucheln  zu  bringen.  Er  ist  mit 
eiiient  Zaum  ausgerilstet,  womit  er  den  Titelhelden  fangen 

will:  Bpftter  tritt  er  mit  einem  dicken  Baucb  voll  Mord 
unil  Totschlag  auf,  wodurch  sein  Verbrechertum  in  naiver 
Weise  bosundcrs  drastisch  veranschaulicht  wird.  Der  Ober- 

tciiicl  T.vlivilius,  der  Vice  „Mischief  und  die  dreî  amieru 

Untert*'ufel  arbeiten  sich  beî  ihreni  Verfuhrungswerk  gegen- 

seitig  in  die  Hande.  A1b  ..Mankind"'  sicb  schliesslicli,  zur 

Verzweiflung  getrieben,  aufhangen  will.  ist.  „Miscliii ■('■'  w> 
gleicli  mit  einem  Strick  zur  Hand,  und  sucht  ihm  cinen 

geeigncteu  Baum  aus.  Der  Vice  war  zuvor  déni  wOfal* 
verdienten  Tod  ara  Qalgen  nur  mit  knapper  Nut  diulmvli 

entgaagen,  dass  er  seine  Fesseln  sprengte  und  den  Kerker- 
meister  erschlug.  Dièse  Gelegenlieit  benutzte  er  Eflgtefeè 

aie  hiîii  rechter  Thuraelitgut,  um  sicb  in  einem  Winkel  liber 

die  Krau  des  Erschlagencn  lierzumacben,  und  reiclilichi' 
VoarrBtA  an  Lebensmîtteln  zu  entwenden,  Am  Schluss  lâuft 

„Mischief'  mit  seinon  drei  nichtsnntzigen  Gel'iihrten  einfacb 
davon,  oline  den  Lohn  seiner  Schandtiiaten  zu  empfangen. 

—  Obwobl  die  VerfUhrung  des  Titelhelden  „Misctiiofs" 
Hauptzief  ist,  wird  docb  scbon  in  dieser  frlllien  Moralitiit 

die  Intrigue  durch  eine  Menge  von  einzelnen  komischen 

ZUgen  fast  ttberwuchert.  Mit  behaglichcr  Breite  wird  die 

nieist  sehr  derbe  Komik  des  Stilckes  ausgemalt.  die  grtfssten- 
teils  mit  der  eigentlichen  Handlung  gar  nicbts  zu  Iliun  liât. 

Derbkumisch  ist  gleich  das  erste  Auftreten  ..Mischii-fs" 
als  Bauernknecht,  wobei  er,  seiuem  Wesen  als  Bïuht- 
lummel  gcmass,  mitunter  in  Unllatigkeit  verfâllt.  Seine 
aktive  Komik  tritt  am  meisten  an  solchen  Stellen  hervor, 
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wo  er  seinen  Hauptgegonspieler  „Mercy"  aufs  Kom  nimmt. 
Dr  sucht  diesen  laeherlich  zu  niachen,  indem  er  dessen 
latainîeche  AnsdrOcke  und  Hberhaupt  seine  feteriiahe  ELede- 

veine  parodiert  (V.  57:  „come  serait  bredtbus,  chuff'r  hûrn- 
tto  fyrybuB*^  u.s.w.).  Auchsonst  liebt.  e>  ..MÎm'InH'. 

du  Lftteinïedie  in  hurlesker  Weiso  zu  entstellen  (Y.  fiiififf.). 

Ijii  .mderes  Mal  sucht  „Misohtei"  dadurcli  kinnisrii  zu 
«irktii.  dass  or  i'mtizOsische  Brocken  in  Berne  eogliscbe Rede  misent  (V.  411).  Nach  Art  des  Doktoro  Btseabart 

erbtetM  er  sich.  den  zerpriigelten  Kopf  von  ,.Now-a-days" 
dureh  Abschlagen  zu  heilen.  Spàter  tritt  „M.ischief"',  dem 
fîaUrentode  entronnen,  mit  seinen  klirrenden  Fesseln  auf, 
dk  er  scberzhaft  als  seine  Rilstung  deutet  (V.  625).  Mit 
seinen  drei  Gelulfen  afft  er  gleich  darauf  eine  Gerichts- 
verhandlung  nach,  wobei  er  selbst  den  Vorsitz  fiilirt,  und 

..Xow-a-days"  zum  Ausrufer  bestimmt,  der  durcli  die  be- 
kannten  franzo'sischen  Anfangsworte  „oyet,  Of/etf,  die  aucb 
noch  ini  spàteren  Drania  zu  zahlreîchen  Witzen  und  Wortr 
spielen  Anlass  gaben,  seine  Proklamation  eroffnet  (V.  i;ô2). 
—  Xeben  solchen  Zligen  einer  aktiven  Komik  bemerken 
wir  aucb  scbon  eine  Spur  aafreiwiUiger  passiver  Komik  in 

..MischîefY'  Rolle.  Wenn  der  Vice  déni  Tcufel  seinen 
Lrsprung  verdankt.  ist  solche  passive  Komik  ja  aucb 
keineswegs  auffallend  (vgi.  S.  91).  Nach  Art  eines  echten 

Teufels  klagt  der  Vice  par  jammervoll,  weil  „Mankind" 
auf  „Mercy'9"  liât  die  hOllischen  Versucher  mannhaft  ab- 
ge-wehrt  hat. 

Von  „Ncwguise",  „Nought"  und  „Now-a-days" 
wird  .,MischieP'  ..monter"  genannt,  wâhrend  er  sïe  (V.  412) 
.foyer  bobys"  anredet.  Als  aie  wegen  der  von  ,-Mankind" 
empfangenen  Spatenbiebe  weinen  (V.  408),  suclit  er  sic 

dadurob  zu  trosten,  dass  er  ihnen  eînen  Apt'el  verspricht Offenhar  sind  also  die  drei  Unterteufel  noch  Knaben  oder 

Junglïnge  ■*•),    wâhrend    „Miscbief    als    Erwachsener    zu 

'*)  AUerdings  spreehen  „Now-a-days"  (V.  127)  und  «Newguise* 
(V.  235)  von  ihren  Frauen;  es  scheint  aber  damit  nient  beabslohtlgt 
*u  s^in,  sie  auch  wirkllch  als  Ehomftnner  hinziistfillpn,  sondcrn  soll 
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denken  ist.  Als  jugendliche  Teufel  von  allegorischer  Art 
sind  die  drei  Taugenichtse  spoziell  mit  den  sechs  Tod- 
siinden  in  Mind  (S.  78)  verwandt.  Im  lîbrigen  entsprechen 

sie  durchaus  ihrem  Anfiihrer  ,,Mischief",  sowohl  in  ihrer 
demselben  Zweck  dienenden  Intrigue,  als  auch  in  ihrer 
ausserst  derben  Komik.  Auch  unter  cinandor  gleichen 
sich  die  drei  Rollen  so  sehr,  dass  man  fast  in  allen  Fâllen 
die  déni  einen  beigelegten  komischen  Ztige  auch  auf  einen 

andern  iibertragen  kcJnnte.  Sie  stellen  aile  drei  nur  ver- 
schiedene  Schattierungen  derselben  Rolle  dar.  Vereinzelt  be- 
merken  wir  aber  doch  ein  Streben  nach  individualisierender 

Charakteristik.  Es  passt  besonders  zur  Rolle  des  „New- 

guise",  dass  dieser  fttr  den  gefallenen  Menschen  einen 
fetten  Teufelsschwanz  anfertigt  (V.  682).  ihm  eine  neu- 
modische  Jacke  anzieht  (V.  704).  und  von  der  neuen  Mode 

zu  reden  spricht  (V.101  ff.).  „Nought"  scheint  (nach  V.  132 ff. 
264)  ein  Narrengewand  zu  tragen,  und  ist  als  nârrischer 
Nichtsnutz  auch  besonders  geeignet,  den  Schreiber  in 

..Mischief  s"  Unsinngericht  zu  spielen.  Dass  gerade  „Now- 
a-days"  als  Kirchenrauber  geschildert  wird,  ist  wohl 
auch  nicht  ohne  besondere  satirische  Absicht  geschehen.  — 
Ùber  die  zahlreichen  mitunter  mit  einem  Klangspiel  ver- 
bundenen  Wortverdrehungen  und  burlesken  Neubildungen 
dieser  drei  Taugenichtse  vgl.  Brandi  S.  XXXI.  —  Im 
Unterschied  von  den  spâteren  Moralitaten  treten  die  Gehifen  j[ 
des  eigentlichen  Vice  hier  noch  sehr  hervor.  Spftter  ver- 
schiebt  sich  das  Verh&ltnis  der  niedern  Vice-Gestalten 

zum  Ober-Vice:  dass  jene  diesem  untergeordnet  sind,  ist 
in  den  jlingeron  Moralitaten  noch  viel  deutlicher  zu  er- 
kennen  als  in  Mank.;  auch  sinken  die  Gehilfen  des  Vice 

spater  immer  mehr  zur  Bedcutungslosigkeit  blosser  Neben- 
personen  herab. 

nur  der  beliebte  Scherz  vom  Pantoffelholden  irgendwie  angebracht 
werd<'n,  solbst  wenn  dieser  Scherz  der  sonstigen  Rolle  der  beiden 
jugendlichen  Hanswurste  direkt  widerspricht.  Der  innere  Zusammen- 
hang  und  die  Ûbereinstiramung  aller  Einzelheiten  wird  eben  leictat 
Uber  Bord  geworfen,  wo  die  Komik  zum  Selbstzweck  geworden  ist 



îndividaaUaierte  Uoralitat  gel  t  en  kann,  gehBrt  os  auch  in 
■  lii-M ■!:  [Jnterabachaitt,  insolern  dio  sieben  darin  als  Teufel 
■  ■■■!  -viiilirifn  Todsiïndon  auch  zu  don  G«'STalti.n  zu 
i  tcbaen  dnd,  wekhe  die  Entetehung  des  V«w  aus  deu 
Ii  iii<  l  rermîttelt  haben.  Ein  Vice  im  eigentlicli^n  Sinne 
febtt  dagegea  hier."0) 

lu  MedvaiTs  Nat.  ist  „Sensuality"  als  Vice  er- 
kenobtr.  Das  Stock  ist  die  âlterte  Morâlit&t,  worio  der 

Vice  ohne  don  Teufel  vorkommt.'")  _^Es  findet  sich  anch 
keâne  Andeutting  daruber,  dass  .>ensuality*  das  Kosttlm 
eincs  Teofels  getragen  natte;  der  Vice  bat  sich  atso  jetjri 
viillig  voin  Teufcl  losgelilst.  und  diesem  gegentiber  Selb- 
Btandigkeil  orîangt  '**)  Nat.  ist  trockener  als  Mank.;  seine 
Pérsooen  kampfen  géra  mit  Argumenten,  und  auch  der 
Vice  liât  an  dieser  Vorliebe  ftir  das  Wortgefecht  seinen 

Anii'ii.  wodurcli  aatargemasB  die  Komik  gcschmalert  wird. 
in  ..Siuvuaiiu"  horrecht  der  Intrigant  weit  niehr  vor  als 
in  -Miscliicf"  :  als  Intrigant  ist  er  der  Hauptgegenspieler 
^Reason's8  loi  Kampf  uni  die  Herrscliaft  iiber  den  Helden 
_,î1an".  —  Dabei  fehlt  es  aber  auch  „SensualiIy'"  keines- 
irags  ganzlicl)  an  komischen  ZUgen.  Seine  Komik  ist 
ausschlicsslieh  von  aktiver  Art.  Er  vergleicbt  die  Reden 

von  „Innocency*  and  ..Reason"  mit  dem  Greschwats  von 
Etetem(]  369).  ̂ Turd"  als  Fluchwort  (1843)  zeigt  îbn  aïs 
Liiiiimcl.  Als  er  einnial  bei  der  Erzablung  seiner  Er- 
lebnîsn  unterbrocbeti  wird,  muas  er  eicb  erst  die  Nase 
vischen,  bevor  er  fortfahren  kann.  Echt  hanswurstmâssig 

ist  die  Art.  wîe  BSensu,ality",  wenigstens  naeli  sninor  eigenen 
lii'liiuipt.ung.  den  Streit  zwischen  „Man"  und  nBeasonH 
im  Wirtshaus  zu  sebliebten    sucbte:   er  seblug  „Reason" 

■*)  Coshman  \\>.  5fj)  nrblickt  den  Vice  in  JStnsuttlity*. 
«')  Pride  (vgl.  S.  71  und  li:)fi".)  zMilt  niclit  mit,  da  .Mirth."  niohl jilh  Vice  achlechtîn  anzusehen  ist. 

»>)  Brandi  (S.  Xl.ill)  fasst  auch  .Sensualily"  als  einen  Teufel 
met,  rfeobar  nur,  weil  er  ein  Vertreter  des  bfisen  Frinzips  i*t.  Dann 
«are  aber  jeder  Vice  zuRlcich  ein  Teufel. 
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auf  den  Schâdel,  und  briillte  ihm  so  lange  zu,  Frieden  zu 
halten,  bis  or  schliesslich  sclbst  ganz  heiscr  wurde.  Am 
gelungensten  ist  die  Komik  des  Vice,  wo  er  sich,  ein 

rechtcr  Schalk,  naiv  stellt.  So  kann  er  sich  gar  nicht  er- 

klâren,  warum  „Man's"  Gesicht  sich  verf&rbte,  als  dieser 
in  der  Kneipe  mit  zwei  Dirnen  zusammensass.  „Mana 
klagte  dabei  auf  einmal  liber  Kopfweh,  und  wiin§chte, 
dass  Margery,  die  eine  der  Dirnen,  zu  ihm  auf  sein 
Zimmer  kommc  und  ihm  den  Kopf  halte,  um  ihn  so  von 

seinen  Schmerzen  zu  befreien.  „Sensuality"  weiss  nicht, 
was  das  ailes  zu  bedeuten  hat.  Gleich  darauf  versichert 

er,  er  llige  nie  (11161).  Als  der  Vice  mit  dem  inzwischen 

bekehrten  „Man"  wieder  zusammentrifft,  weint  er  liber 

„Man*su  Untreue  ihm  selbst  und  seinen  Genossen  gegen- 
Uber.  Er  schildert  ihm  in  ergreifender  Weise  der  ver- 
lassenen  Margery  Verzweiflung;  sie  sei  vor  Schmerz  in 
ein  Kloster  in  der  Nâhe  eingetreten,  das  der  „Grunen 

Bettelmflnche"  („frerys";  II 120).  "*)  Indem  der  Vice  das 
Treiben  in  diesem  Kloster  schildert,  kommt  allm£hlich 

zum  Vorschein,  dass  die  Bezéichnung  „Klostertt  nur  ein 
scherzhafter  Euphenismus  flir  „Bordella  ist.  Einmal  verrat 
„Sensuality"  eine  Neigung  zum  Hànseln,  die  sich  gegen 
seinen  Spiessgesellen  „Pridea  richtet:  er  erzahlt  mit  sicht- 
lichem  Behagen  ein  diesem  offenbar  ziemlich  peinliches 
Erlebnis  (11117  ff.).  An  einer  anderen  Stelle  (1841)  néant 

er  „Pride"  „radix  viciorum" ',  und  ubersetzt  dies  absichtlich 
falsch  mit  „Wurzel  aller  Tugendu.  —  Die  Quelle  flir  dièse 
Vice-Gestalt  findet  Brandi  toils  (S.  XLI)  im  verlorenen 
Urbild  von  Mundus  und  den  Todsiinden  (vgl.  S.  77  ff.),  teils 
(S.  XLI1I)  in  einem  allegorischen  franziJsischen  Lehrgedicht 

,,Échccs  amoureux",  das  Lydgate  untcr  dem  Titel  „Resoun 
and  Sensuallyte"  ins  Englische  libertragen  hat.  Flir  die 
Komik  des  Vice  kommen  aber  beide  Quellen  nicht  in 
Betracht. 

***)  Siunloôc  parodietische  Entstellung  aus  ,fGreytt1  „Bladt*  oder 
„White  Friars"  (Franziskaner,  Domikaner  oder  Karmeliter). 
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lu  BviT.111)  IVhlen  sowolil  Vice  als  atich  Teufel.  Wenn 

Brej ■..  irie  Brandi  (S,  XIV}  wahracbeinUch  uiaclii.  die  Be- 
arbeitnng  einns  holliuidisdien  Muralsniels  ist.  erkliirt  sirli 
tes  Fabien  des  Vice  in  diesein  StOeke  leielit  ans  denen 

baUaDdûeaem  Uraprung.  Al  s  senistiimli^e  Dramengestali 
isi  ja  der  Vice  der  engltecfcen  Litteratur  allein  BigeatQinUob, 

Bbenao  fabjen  Vice  und  Teafel  in  Wortd,  Weder  in 

,JfunoW  uoeii  in  „ FoUy" .  den  Hauptvertrelern  der  Inisen 
Uftobte,  Ist  der  Vice  erkwmbar.  '*") 

Dagegen  ist  im  unvollstiindigen  ..Interlude"1'1*)  Elem. 
..Sensual  Appetite"  deutlieh  als  Vice  zu  erkennen.  Er 
iil  dnrehaos  komische  Hauptgestalt,  nebeo  der  sich  als 

i.niiiisi  hr  Nebenflgoi  nur  nocii  der  Liimmel  ignorance" 

geltend  macht,  ..Sen.-inil  Appetïte"  ist  eine  zweile  Auflage 

'.  mi  ..Sonsualit.v"  in  Nat.  l'vgl.  S.  119  ff.).  wie  tiberhaupt 
;:ir  direkta  Nachahmung  von  Nat.  ist.  „Sensual 

Appetite"  verfûhrt  „Humanity"  und  dienl  dîeeetn  taa- 
beeondere  als  Kuppler.  Doch  halten  in  ihm  der  Hans- 

Vont  nnd  der  Intrigant  sich  Bchon  heinalie  das  (lleieh- 

gewîcht.  i Miii'li  bej  seinem  eraten  Auftreten  ergeht  er 
sien  in  sehr  derben  Ausdrttcken,  die  offenbar  komiscli 

nirtcan  eollten.  Daim  erteilt  er  „Studïous  Désire"  selnen 

Segen,  und  fordert  die  Anwesendeo  aul".  lustig  zu  sein, 
t  den  ïlm  s*']lisi  keineswega  bindenden  Worten 

,jf  Unit   1  ct'tr  /orxtikc  //oh, 

/  pray  Qùd  tht  ietil  tait  >/ot>.>- 
IM)  Brandi  widersprichl  sich,  indem  ei  das  Stiïck  s.  XIV  noefa 

m    du   16.  Jahrtiuadeii   setit,   S.  LUI   dagegen    dio   Annalime   einer 
i-:iit-i''lniin4  i'M  im  Kt.  Jahrhundert  vonsietat. 

1  ■■■,  Cushman  Biehl  ..F-ll,,"  ala  den  Vice  an. 
"^  .Interlude*  uezeichnet   urspriinglidi   nicht  eîne   beati  moite 

dmnatleche  Gattung,    sondera   nur  pin   Stiic.k,    uns  .in   den  Pausen 
du  Snttmttnter  bei  JKhrllch  wlederbehrenden  oder  auch  zuHHigen 

nalgcffîhrt    wurde  [Swoboda  S.  16),    8o   kotmte   tinter  Uni- 
-iiiii.l.n    am-li   eine   Moialitm   ein    .Interlude"    sein;    dalier    \><    mit 
Ehroboda  swiachen  , moral ischen"  Immoral*)  und  .komischen"  („niori/"| 

■      /,u    miLcrse-lu-idon.    Nur    die    letztcrcn    sind    „Z\visrlit>n- 
?nielc-   im  riijifern  Sinnt:.  'I.  11.  kurze  pusacnllftfU-  Schwanke,  wie  sir 
pwona>ra  von  J.  Heywood  gedichtet  wurden. 
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schwfirt  er  dem  Helden  ,,Humanity"  Treue  (p.  23).  In  der 
Buchstabierszene  mit  .^Expérience"  (p.  36)  aussert  sich 
seine  Komik  in  zusammenhanglosem  Unsinn.  Sein  Spass- 
machertum  konimt  immer  wieder  zum  Vorschein:  er  be- 

hauptet,  er  habe  in  einem  Kampf  aile  seine  Gegner  er- 
schlagen,  bis  auf  die,  welchc  fortgelaufen  seien;  dann  aber 
setzt  er  hinzu,  es  seien  aile  fortgelaufen.  Derbheiten, 
komische  Geberden,  Witzeleien  und  Sinnesvcrdrehungcn, 
sowie  reiner  Unsinn  sind  also  die  wesentlichsten  Bestand- 
teile  seiner  Komik. 

Die  merkwiirdige  G  estait  des  rHich$corneru  (etwa  = 
„tolpelhafter  Spotter")  in  der  gleichnamigen,  durch  Seb. 
Brant's  .,Narrenschiffu  beeinflussten  Moralitât  hat  nur 
einige  Ztige:  Cynismus  und  Frivolitat,  mit  dem  Vice  ge- 
mein137):  aus  der  Umgebung  seiner  allegorischen  Mit- 
spieler  hebt  er  sich  als  einzige  typische  Gestalt  heraus. 

rImaffination"  (etwa  =  ziîgellose  Phantasie),  eine  andere 
Gestalt  des  Stiickes,  erinnert  in  mancher  Hinsicht  an  den 
Vice,  bekehrt  sich  aber  am  Schluss,  und  erhâlt  den  Namen 

„Good  Remembrance".  Dièse  Bekehrung  macht  es  un- 
mttglich,  in  „Imaginationli  den  Vice  zu  erblicken. 

Dass  in  MedwalTs  Find.  (vgl.  S.  103)  „Hypocrisytt, 
oder  vielleicht  auch  „lgnorance"  die  Rolle  des  Vice  ge- 
spielt  habe.  làsst  sich  nur  vermuten.  Wir  erfahren,  dass 
in  diesem  Stiick  auch  ein  Narr  auftrat:  offenbar  war  dies 

aber  eine  selbstândige  Rolle,  und  nicht  mit  der  des  Vice 
identisch. 

Skelton's  Magn.  scheint  mir  keinen  Vice  zu  be- 
sitzen.  Die  Hauptvertreter  des  bosen  Prinzips,  „Fancy" 
und  „Folly",  sind  ziemlich  gleichmassig  an  der  Ver- 
fiihrung  des  Titelhelden  beteiligt;  ein  einzelner  oberster 

Verfiihrer  fehlt  aber.  „Mîschief",  den  Vice  in  Mank.,  treffen 
wir  auch  hier,  ja  es  wird  sogar  das  Motiv  aus  dieser 
Moralitât  wiederholt,  dass  ,.MischieP  dem  verzweifelnden 

137)  Cushman  (p.  56)  lasst  Hickscomer  unoingeschrftnkt  als  Vice 

gelten. 



HHilcn  Scblînge  und  Mcsscr  zuni  Kelbstmord  reichl:  aber 

..MÎM'hi.t"  isi  bel  Ski'Hou  cino  lilosse  Nebenfigor. 
Von  Robin  sinil  mit*  Bnielisiiicke  crliallen  IlasStiick 

isi  mehr  r-in  dramatiaierteB  Gespr&ch  als  <-i n  mrkttehéa 
Draina:   don  Titelholden   als   dem    Vertreter   des    guteii 

PrinzîpS    8tehen    sein   V fit  or    ..(  'urvtu unm '.-■.-■'•,    ̂ riuc    MiilliT 

, Jfewgtâae"  (also  weîblicli  im  Gegenaatu  zu  „Newguîfle"  in 

Rtonk.;  vg\.  S.  117),  und  seine  Sehwestôr  ..l'iowi  Bêauty" 
gsgenfiber.    Ein  Vice  feblt 

In  des  scliottischcn  EMchters  Lyrulcsa.v  Sai.MS'|  wenfén 
rirej  Brflder  (vgl.  V.  639.  TiiO)'")  ..Flatkric".  ttDigeait 
[  =  Décrit],  uml  ..F-th-i-  (— Falsehood)  mebrftuA  (V.  839. 
984  2487)  ,.'/"'  vyeù"  genannt.  Sie  sind  aber  mebt  die 
ejgent lichen  Hauptintriganten  des  Stiiekps.  und  Italien  tlber- 
hanpt  keîne  allgemeine,  sondera  nur  eine  spezielle  Bedeo- 
hrag.  Sie  verkBrpera  die  beaonderen  Ln.st.er  dreier  Stoodc 

im  Staato:  „Flatterieu  vertritl  die  Geistlichen,  „Diêsait* 

«lin  Kaul'leute  (V.  6513.  680),  und  ..Falsef  il i o  Handwerkar 

(V.  1681.  4097).  Ihre  Komik  Ubersteigt  nirgenda  daa  l'ilr 
aile  Darsteller  des  Busen  lihlrclie  Dnrchschnittaraass;  auch 

siml  sic  eber  Bflsewicbto  als  Spassmacher.  Es  ist  immCg- 
licli  anzunehmen.  daes  der  Zusatz  „ihe  vyàf  hei  dio.sen 

Qest&lten  die  Mebrzab]  von  ..//"■  vice':,  als  Name  einer 
besthnmten  DramengeBtalt,  bezeicbjien  soll;  er  isi  btoa 

Plural  zu  „viee"  =  Laster,  ilcm  fiegenaatz  zu  „«rtue" 
(vgl.  Anm.  106).  —  Die,  damalige  Selbatandigkeit  (1er 
tehottisoheD  Litteratiir  ifcgcnîllmr  (1er  engliscben,  nnd  he- 

>f  mil  lis  ilio  isolierte  Stellung,  die  Lyndeeay'a  Stiiek  als 
l'in/i^r    si'liotîisclii'    M  r  militât    mnerlialli    dieser    Dramen- 

"1  Lalngs  AiiHgabe  von  Lyiuiesay's  Werken  isi  der  von  Hall 
vnrzuziehen.  Hall  liai,  in  WrkennLing  iln-  MiIjïjiIh'  i-irn-s  fliTiiu*- 
gobera,  elnlge  «ohr  saftigr  Stellun  eififtch  unterdrtickt,  und  eolche 
Wegîassungen  niehl  l'iiniiiil  dtirch  Striche  nder  Punk  te,  oder  sonst 
ir^mlwir  aogedeuteL 

™)  Die  Verszahlen  beziehpn  Bien,  wo  uirht  aiisdriirklicli  l.ninc 
rertneifcl  Ist,  aal  die  Ausgabc  von  Hall,  ilie  tnir  sur  Zeit  allein  *ur 
VerfiiKung  steht. 
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gattung  einnimmt,  macht  die  merkwtirdige  Erscheinung 
weniger  auffâllig,  dass  don)  einheitlichen  Vice  der  englischen 
Moralitâten  im  vorliegenden  Stlick  eine  Dreiheit  von  Por- 
sonen  entspricht,  freilicli  nicht  jene  oben  angeftthrten  drei 

Figuren,  trotzdem  sic  „the  vycis"  genannt  werden,  sondern 
drei  andere  Briidcr  (V.  118.  2319):  „Wantonnes",  „So- 
lace;i  und  „Placebo."  Wir  begegnen  ihnen  hauptsàchlich 
im  ersten  Teilc  der  Moralitat;  im  zweiten140)  treten  aie 
nur  ganz  iluchtig  auf.  Aile  drei  verfiihren  den  Helden 

„Rex  Humanitas"  im  ersten  Teil  zur  Unzucht.  Ihr  Zu- 
rticktreten  im  zweiten  Teil  ist  nicht  zufâllig,  sondern  hat 
einen  allegorischen  Grundgedanken.  Die  Unkeuschheit 
soll,  wie  Brandi  (S.  LVI)  treffend  bemerkt,  als  ein  Jugend- 
laster  hingestellt  werden;  daher  ist  fUr  die  Verftthrer  zu 
dieser  Siinde  im  zweiten  Teil,  wo  der  Held  das  reife 
Mannesaltcr  erreicht  hat,  kein  Platz  mehr  vorhanden. 
Am  Schluss  droht  den  drei  Vorfuhrern  die  Strafe  durch 

„Correctiovn".  „Wantonnes'c  aher  entschuldigt  sich  und  die 
andern  damit,  sie  hàtten  nicht  gewusst,  dass  Wollust  eine 

Stinde  sei;  sie  sei  ja  so  allgemein  verbreitet.  „Solaceu 
gelobt  in  ihrer  aller  Namen  leichthin  Besserung,  wenn 
ihnen  verzichen  werde,  und  wirkt  die  Erlaubnis  aus,  nach 
Belieben  zu  tanzen,  zu  singen,  zu  spielen,  und  Geschichten 
zu  lesen.  Es  liegt  hier  also  eine  Art  Bekehrung,  wenn 
auch  eine  recht  oberflâchliche,  vor;  auch  dadurch  unter- 
scheiden  sich  dièse  drei  Vice-Gestalten  vom  gewohnlichen 
Vice  der  englischen  Moralitâten.  Sie  sind  unter  einander 
gleichartig:  aber  Intrigue  und  Komik  sind  nicht  bei  allen 
dreien  im  gleichen  Verhaitnis  gemischt,  so  dass  doch  bei 
aller  Gleichartigkeit  kleine  Unterschiede  vorliegen,  und 
jeder  einzelne  innerhalb  der  Gesamtgruppe  ein  wenig  in- 

,4°)  Das  Stiick  zerfallt  in  zwei  Toile,  von  denen  der  erste  durch 
ein  Zwischenspiel  mit  vorwiegend  typischen  Personen  (V.  1284—1401) 
unterbrochen,  und  vom  zweiten  durch  ein  zwei  tes  derartiges  Zwischen- 

spiel (V.  1926—2294)  getrennt  ist.  Anf  diesen  zweiten  Teil  folgt  noch 
ein  drittes  Zwischenspiel  (V.  4272—4628),  das  aber  aUegorische  Per- 

sonen enthalt. 
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dividualisiert  erscheînt.  Ain  meisten  Mosser  Verfiihrer, 

und,  wie  sein  Name  verrat,  auch  selbst  der  grB«8te  Wiist- 

lîng  tinter  ihnen  ist  ..Wantonnes".  Er  zotet  gern  und 
kraftig  (V.  490  ff.  B22}.  Dos  Stfids  Ist  die  atteste  Mora- 

lité t  mit  protesta  rit  isc  lier  Tendent.  Auch  „WantJinnes'" 
dient  dem  Verfaœer  getegentUch  zum  Sprachrebr  der  Sa- 

tire auf  den  KathoHrânras:  er  fuhrt  die-  nïmisehe  Kirche 
als  Beweis  dafiir  ;ui.  ilass  Wollust  keine  Siinde  sei:  ans 

Rom  sei  die  Keusclihi'it  j;i  verliannt.  —  ..Sandie  (=  Alcx- 

andercuen;V.159.26:3)Soiace",*l)eTiniiert  unsdurcliXamen 

und  Wesen  an  den  lustigen  Boten  „Mirtii"  =  ..Solace"  in 
Pride  (vgl.  S.  113  ff.).  Er  ist,  wie  sclion  sein  Name  lehrt. 

etwas  harmloser  als  „  Wantonnes1'.  Seine  Verftlliruugs- 
kiînstr-  entskringen  mehr  aus  dem  Leichtsinn  aines  Lebe- 

manns.  als  aus  der  Boslieit  einea  Daraous.  'Au  Aulany 
tritt  ..Solaee'"  Bohwer  betrunken  auf;  wie  an  seinein  fettigen 
Blonde  zu  erkennen  ist,  kotnnit  er  eben  von  einétn  feat- 
[jcbdD  Bchmause.  Er  ist  ao  vergntlgt,  dass  er  gern  bereit 

wiiiv  /,u  singen,  wenn  ilim  nur  jeuiand  ein  Haas  liill.n 

w.ill»'.  Auch  spater  bîttet  er  ein  mal  den  KOnîg  mit  Erfnlg 
uni  Oeld  zum  Trinken.  An  einer  Stelle  (V.  BiitJ  bei  Laing; 

Loi  H:i!l  ansgela&sen)  sinkt  die  Koinik  des  ,.SolaceH  zur 
grObsten  FJnflatigkeil  lierab.  Aucb  Solaee  wird  eintuaJ 
zum  Triger  der  Satire  auf  die  katholisobe  Geistitcakeit: 

er  bagrundet  neinen  Rat,  „K0nig  Menech"  mtfge  sieh  dooh 
eue  Geliabte  wahlen,  dorch  den  Hinweis  darauf,  dass  ja 

sog&r  die  meisten  Pralaten  des  Landes  es  durchaas  nielit 
als  Scbande  erachteten,  sicb  eine  Buble  en  halten;  einige 

von  ilinen  liatten  sogar  drei.  —  Am  farblosesten  von  den 

"'I  Halliwell  druebt  p.  60  der  Anmerkungen  /u  seîner  Auagabe 
der  MuralîUit  Wiad.  die  liandsvliriftlii'h  iitM-rliiTiTtr.  ;in>  >\<m  Ni  Jubr- 

lammomb-  Inhaltaangabe  einer  Moral itUI  ab,  die  mit  obigera 

Wsrke  Lyndesay's  nnenb.ii'  iib-nlisdi  îsi.  .ibiilrû'li  nieht  iilli-  Kinzel- 
r.an  iilii<i-t:instiiniiii'ti  lliir  vin!  imsdriitïklicti  als  Uaupt- 
■  ■i]  .Boiftce"  béton  L:  Jo  ntnke  tntry,  sing  batlettta  ]  ball&da] 
iïmotê,  and  rlrinhe  ut  tht,  inkrlttyde»  of  tht  plity." 
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drei  BrUdern  ist  „PlaceboU142)  gezeichnet.  Er  ist  eigentlich 
nur  Genosse  und  Helfersholfer  (1er  beiden  andern,  hat  aber, 

im  ganzen,  mehr  Àhnlichkeit  mit  „Wantonnes"  als  mit 
„Solace".  —  Obgleich  ,,Wantonnesu,  „Solace"  und  „Pla- 
cebo"  nirgends  ausdrilcklich  als  Vice-Gestalten  bezeichnet 
werden,  sind  sie  doch  deutlich  genug  als  solche,  allerdings 
nur  ftir  den  ersten  Teil  des  Stîickes,  zu  erkennen,  in  ihrer 
Rolle  als  Verflihrer  des  Helden.  und  zugleich  als  Vertreter 
einer  zwar  nur  gelegentlich  eingestreuten,  aber  dabei  meist 
sehr  derben  Komik.  Keiner  von  ihnen  tiberragt  die  beiden 
andern  an  Bedeutung  so  sehr,  dass  er  als  Vice  schlechthin 

gelten  ktinnte;  auch  „Placebou  tritt  hinter  den  andern  nur 
so  wenig  zurlick,  dass  dies  nicht  in  Betracht  kommen 
kann.  Durch  ihre  Gleichartigkeit  bilden  sie  eine  untrenn- 
bare  Gruppe:  der  Vice  hat  sich  in  ihnen  gleichsam  in  drei 

Personon  gespalten.  —  Im  zweiten  Teil  fehlt  eine  G  estait, 
in  der  man  den  Vice  erblicken  konntc. 

In  Baie' s  Laws  giebt  es  auch  wieder  sechs  „  vices": 
„Idolatry",  „Sodomy",  „  Ambition",  „Covetou$ness",  „Fal$e 
Doctrine"  und  ,.Hypoeri*yu .  Von  diesen  erscheint  „Idolatry" 
in  weiblicher  Kleidung;  die  iibrigen  treten  als  mânnliche 
Personen  auf.  Als  ihren  Vater  bezeichnet  sich  selbst 

„Infidelity".  Dieser  nimmt  ihnen  gegeniiber  eine  Sonder- 
stellung  ein.  Er  hat  unter  den  Vertretern  des  b5sen 

Prinzips  als  Verflihrer  die  Hauptrolle:  die  sechs  „  vices" 
sind  seine  Helfershelfer  hierbei,  also  neben  ihm  blosse 

Nebenfiguren.  So  dlirfen  wir  in  „Infidelity"  den  Vice  des 
Stttckes  vermuten:  er  ist  „the  Vice",  die  andern  sind 
blosse  „  vices",  und  entsprechen  in  ihrer  Sechszahl  speziell 
den  Todsîinden  in  Mind  (vgl.  S.  73).  —  Die  Lehrhaftigkeit 
drîingt   sich   in  Laws  sehr  vor;   Baie   betont   seine   pro- 

142)  Brandi  (S.  LIX)  weist  nach,  dass  „Placeboa  eine  aus  dem 
franziisischen  Draina  entlehnte  Gestalt  ist.  In  Petit  de  Julleville's 
„Répertoire  du  théâtre  comique  en  France  au  moyen  âge",  Paris  1886 
(p.  283)  wird  „  Placebo*  als  Titelheld  eines  dramatischen  Monologs 
genannt;  er  ist  hier  ein  Schmeichler  und  Liigner,  also  durchaus 
Intrigant. 
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testant  Lsche    Tendenz     allzu     einseilïg    auf    Kostcn    dos 

kiinsili  tischen  Prinzips.     .Jnfidelity"    sull    ilim   vor   alleni 
zum   Trâger   berbster  Satin    nui    die    vieten    sdireienden 
Missbrâuche  der  katnolischen  Kirclie  dieaea.    Bei  alledem 

k-iuimt    natiirlicb    die  reine  Komik    zu  karz.     „IafideIïtyH 

en'UTnet  seine  Rolle,   îudem  er  als  liesenverkiiul'er  auftrîtt 
und  seine  Ware  ausruft.     Bis  but  Unflatigfcejl  gesteigerte 
Derbheiten,  Schimpfworte   grtJbster  Art.    an    den   Haaren 

.  izogene  Klauiispiele   (coofc  old:  ciickold,  p,  31),    und 
Witzeleien  sind  die  Hauptbestartdteile  seiner  Komik.     Er 

forderl   „)  tovetousneas"   und   ..Ambition",   die    er   zârtlicli 
ions"   uennt.   auf.    um  ihres  Valers  Segen  zu  bitten. 

worauf  arsterer  stSrriscb  erwidert:    ../  irijll  not  bom  tare, 

"   folt/sh  face"  (p.  52).     Hier    wird    also    der   Vite 
mm  Vertreter    einer    nnfroiwilligen    passiven    tûmiïk   ge- 
macht.    Gleicli   darauï  bitten  ibn   beide  aber  wegen  Biwr 

\V iil>'is|K'iisT ï^'ki'it  uni  Verzeiliung.     Am  Schluse  wird  der 

du   „Vindicta  Dei-k    durcli    Feuer  und  Schvrerl  von 
der   lïiiline  vertrieben. 

Redi'nrd's  Sri.  bereitel  in  Bezug  auf  dru  Vice  eînïge 
Sehwierigkeiten.  Hier  sind  drei  Vertreter  des  biisen  Prin- 

zips vorhanden:  ..Itllrjuw",  ..Ignorance*  und  „Tedîoumess" 
Huuptgegeiispicler  des  Hi-ldcn  „Wit'"  und  zugleieh  wîoh- 
tigster  Vertreter  der  aktiven  Komik  isl  .Jdleneaa";  dièse 
<  Fflst&ft  îsf  aber  weildichen  Qeschlechts.  ..  Ignorance",  ihr 
..boy,  ist  als  einfitltiL'er  Liiinmel  gezeiclinet.  Er  ist  zwar 
iiiiiniilirii.  aber  seine  bloss  passive  Komik  macht  es  un- 

wahraebeinticn,  dass  er  als  ,,Viee"  zu  betraohten  sei;  denn 
zu  ji'iier  Zi'il  war  die  Komik  d>'s  Vice  noeh  uberwiegend 

v « n i  iikiiviM'  Art.  ,,Tediousness"  endlieb,  ebenfalls  înann- 
lii'bcn  Geschlechte,  tritt  nur  zweinial  ganz  DUchtig  auf. 
lieiin  ersten  Auftreton  trâgt  er  eine  Maske,  die  wir  uns 
WObJ  iUiiilieb  den  Masken  des  Teufels  zu  denken  haben. 

Amli  der  Ruf:  -ko,  ko!'\  den  er  bei  seineni  zweiten  Auf- 

tf.iru  ;iuss!i'isst,  litsst  ibn  als  eine  dein  Teufel  nahe- 
Btebende  Gestalt  erscheincu.  Wâhrend  dièse  Umstande 

dafHr  sprcclien,   dass   in  „Tediousness"  der  Vice   atecke, 



wird  dies  andererseits  durcli  die  l'nwicbtigki  il 
Iiolle  ducli  redit  imwalirsclieinlieii.  Da6  Stiick  ist  zwar 

niclit  vollstandig  iiberlirfort.  aber  in  Marr..  der 

Neubearbeitnng  ist  die,  Rolle  nocli  nnbedeutender.  Wir 

diirfeu  dalier  nicht  die  Nebensiicblirliki-it  <\>-~-  iiltrtvii 

„Tediousness"  aus  der  liickenbaften  Ûberlieferung  von 

Redford's  StUck  erklâren:  sic  lag  vîelmebr  von  vornberBÎn 
in  der  Absicbt  des  Verfassers.  So  ist  am  ehesten  anzu- 
neumen,  dass  der  Vice  bier  iiborbaunt  tealt,  wie  wir  dies 

schon  in  maneben  alteron  Moralitaten  geseben  halien. 

Jobn  A  (TgL  Anm.  105)  ist  keine  ecbte  ftforatitftt, 
soiidern  ein  merlEwUrdjgea  Gsmiscll  von  Moralitilt  uiid 
Historié,  Das  Stiick  lelini  BÎoh  aber  but  ganz  ausMrtkdl 
an  dîe  Gescbichte  an,  demi  Thatsaelien  sicb  Baie  sehr 

willkllrlieh  zurecbttegt;  im  Kerae  isl  ea  Bine  Moralilat,  wie 
ja  aucb  die  Mehrzabl  seiner  Personon  allegorisch  ist.  Dalier 
sei  es  auch  hier  zuaammen  mit  den  echten  MoraliUttaa 

bebandelt.  An  der  Spîtze  der  die  Minderzabl  bildendeu 

gesdiirhtlicben  PeraOnlicliieitea  Bteht  dur  Titellield.  Sein 

Hauptgegner  ist  ..Sédition",  der  nitsdrlicklich  aie  Vi-v 
bezeicbnet  wird.  Das  Stlick  bedeutet  aehon  dadurefa  einen 

Fortscbritt  gegôûflber  den  eigentlichoii  Moraliliiten.  dass 
darin  ilberhaupt  versuebt  wird,  slalt  aUfigorischer  Gestalten 

Menschen  des  gewOhnKchen  Lebens  zu  scHldem,  mag 
deren  Schildenmg  uns  jetzt  aucb  noch  so  farblos  und 

inbaltsleer  vorkommen.  Es  sebeint  nun,  als  wiirc  jenftl 
Fortscbritt  aucb  dem  allegoriscben  Vice  des  Stiickes  zu 

gute  gekoniuien:  Heine  Koniik  ist  lebendiger  und  wirksamer 

als  die  .JntidelityV1  in  Laws.  Aucb  ..Sédition"  soll  baii|it- 
sàcbUcb  eine  Satire  auf  den  Katlmlizismus  verkorpern; 
aber  die  Satire  wird  hier  mit  manchet)  reJnkomiaGhefl 

Elenienten  vertlochten.  Indem  Baie  den  Vice  als  Beliquieo- 

verkiiul'er  auftreten  lasst,  abint  er  den  Ablasskramer  in 
seines  Gegners  J.  Heywood  koniisciien  Zwischeiiepielen 

l'ard.  und  P's  nacb:  aber  die  in  letzteren  sebon  sebr  grosse 
Derbbeit  artet  bei  Baie  in  L  iilliili^kt-il  aus.  „t>editîon'* 

als  Beicbtvater  stellt  eine  ergo'tzlicbe  Parodie  der  katbo- 
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renbeicote  dar.  Baie  benutat  aucb  aine  I) 

:  eohDÏBobe  Bigenheil  jener  Zeit,  nanilich  <iass  mehrere 
Rotlen  di*ssriiion  Stni-kr-s  von  einem  Schauspieler  gespieH 
wwden,  za  eînem  Hiebe  anf  «  I  ï + -  kathotische  QeiBtlÎGbkeit 
Saeh  dem  arateo  Abtreten  „8editionV  erscheiut  der  dièse 

Gestalt  darstellendc  Sehauspioler  ala  „Civi]  Ordw"  wiader, 
ap&tar  aber  aie  Stephen  Langton,  dur  Ivonig  Johann  feind- 
tfche  Krzbiscboi  von  Canterbury.  Balo  wttl  non  boitte 

Personen,  den  sich  gege»  seinen  Fiirsten  anClohnenden 

Brabiscbof  und  „ Sédition",  als  eine  cinzige  au/gefasd 

msnen,  su  dase  das  erzbischo'fliche  Gewand  l'iir  ..Sédition"' 
eine  btosse  Verkleidung  bedeutet.  -  Die  Intrigm*  nimtnt. 

in  ..Sriiiiimis"  ftolle  viol  Raum  ein,  aber  kaum  mahr  .ils 
seine  Komik.  Deren  Bestandteile  sind  im  ganses  dieselben 

vie  bei  MInfidelity";  aur  bat  die  lebbaftere  Komik  jenea 
Vioe  eine  Vermehrung  und  Veratarknng  dar  achon  in  Lawa 

oO  bervortretenden  Unfl&tigkeit  zur  Folge.  ..Hedîtimis" 
Wortspiel  in  Form  chics  Kiiterls  \h«hj  heilig,  unil  zu- 
gleicb  Adj.  zn  holt,  p.  36)  isi  zwar  ungeheaer  derb,  aber, 
von  damaligen  âathetiscliei]  Standpunkt  ans,  aucb  aussere* 

kninisi-ii.  Von  aonstigen  koniîschen  ZUgen  kehren  etaigc 

wieder,  die  schon  in  altérai  StUcken  vorkamen:  „Seditioo" 
-juii'lii  l'imiial  t'fiiiizîisisi'li.  mlcr  •■!■  siliwai.zt  tvincn  Uusinn, 
weswegen  ilm  der  Konig  eineni  Einfaltspinsel  gleiobatellt 
Uberhaupt  wird  die  passive  Komik,  die  wir  vereinzelt 

achon  an  „Infidelity*L  wahrgenomnien  haben,  bei , ̂ édition" 

■'ii'u-rs  angewandt  Eine  Art  unfreiwilliger  passiver  Komik 
lîegt  aucb  darin,  dass  der  Vice  sicb  zu  seinen  eigenen 

Ungunsten  verspricht:  er  will  aïch  fiir  einen  „rt&ygyaua 
auageben  :  si  ait  desaen  entschllipft  ibm  aber 

•  mon*  (p.  12).  Die  scburkïschen  Qefahrten  des 
\  ioe    behandeln    ihn    mitunter    recht    nïchtachtend.     Im 

gtutzM    lierrecht   jedocli   in    „SeditJon,u    die  aktivc    K   ik 
iteeo   i   ier  durchaus  vor:   ausser   durch   die   sein  m  ̂ <- 

n.'ii'iii-ii.  hieber  gehorigen  Zlige  zeigt  nSeditionu  dies 
durch  seine  Neigung  zum  Spotten,  aber  aucb  durch  seine 

bumlosc  Lustigkeit.    Dicsi*  iinsscrt  sien  eimnal  in  lautetn 
FïlifSlTtt  XVII.  9 
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Geschrei,  wodurch  er  sein  Kommen  schon  hinter  der 
Btihne  anktindigt.  An  einer  andern  Stelle  beweist 

„Sedition",  dass  der  Papst  ein  „lustiger  Burache"  sei; 
die  komischc  Beweisfiihrung  widersinniger  Behauptungen 
ist  ein  auch  bei  don  Hanswursten  des  sp&teren  Dramas 

beliebtes  Motiv.  Am  Schluss  wird  der  Vice  zuni  Galgen- 
tode  verurteilt;  sein  Kopf  soll  am  Eingang  von  London 
Bridge  aufgespiesst  werdcn. 

Das  Verh&ltnis  des  Vice  zuni  Teufel  in  Juv.  ist  schon 

oben  besprochen  worden  (vgl.  S.  80  ff.).  In  der  sonstigen 

Rolle  ̂ Hypocrisy's"  hat  der  allegorische  VerfUhrer 
durchaus  das  Ûbergewicht;  die  Verfiihrung  erleichtert 

sich  der  Vice  durch  den  falschen  Namen  „Friendship". 
Seine  Koinik  ist  wenig  bervorragend,  wenn  auch  immer- 

hin  krliftiger  als  die  Satan's.  Er  spricht  zu  diesem  selbst- 
gefâllig  von  seiner  eigenen  schmuckcn  und  liebenswiirdigen 

Person.    Seinem  Genossen  „Fellowship"  versichert  er  (p. 79): 
„   —  you  are  80  full  of  honesty, 

As  a  mary-bone  [=  marruw-bone|  is  full  of  honvy* 

Der  Hauptbestandteil  seiner  oden  Komik  ist  aber  Un- 
ilatigkeit. 

Die  erste  cchte  Moralitiit,  die  eincn  ausdrttcklich  be- 
zeichnetcn  Vice  cnthalt,  ist,  wie  schon  crwiihnt,  Resp. 
(vgl.  S.  110).  Das  Stiick  ist  vom  katholischen  Standpunkt 
aus  geschrieben  und  gegen  die  Refonnation  gerichtct. 

Hier  wird  „Avarice"  im  Personenverzeichnis  durch  den 
Zuscitz  „the  vite  of  the  plaie"  charakterisiert.  Ihn  unter- 
stiitzen  drei  „Gallants"  :  „  Adulation" ,  „Insolence"  und 
^Oppression" .  In  „Avarice"  und  diesen  seinen  spitz- 
bttbischen  Helfershelfern  erscheint  das  Intrigantentuni  in 
gliicklicher  Mischung  mit  einer  kràftigen  und  gar  nicht 
tlblcn  Komik,  die  das  Sttick  zu  einer  der  unterhaltendsten 

Moralitaten  macht.  „  Avarice"  ist  durchaus  der  Anfiihrer 
der  drei  andern  Schurken,  die  ihn  auch  willig  als  ihr 
Oberhaupt  anerkennen.  Die  Intrigue  besteht  darin,  dass 

„  Avarice"  sich  unter  dem  falschen  Namen  „Poliey"  bei 
„Respublica"  einfiihrt,   und   als  deren  Ratgeber   die  drei 
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ondern  tinter  dem  Namen  „Monesty",  „Authority"  und 
„  Réformai  ion"  zu  Dienern  der  „Iïesimldica"  imuht,  wuraul 
dio  v i<-r  Spttsbuben  ili''  TiUdbeldin   nucli  Mu^liclikrii   ;uis- 

,ijii  sicli  si'liisi  mit  dem  ibr  geraubten  Solde  be- 
reirheni.     \m  Krgsten  treibt  es  mitiirlicb.  seinem  Nameo 

..  Avaria;-.  A  m  Scbluss  werden  die  Scburken  von 

,V«  itjj  "   iiithii'vt.   -    Die  Komik  des  Vice  ist  griisstenteils 
cbar;iktenKLcrcnden  Art.  Selbst  sein  Kostflm  dient 

A:i-ja\.  seine  Geldgier  zu  veranscbaulichen:  er  triigt  einen 
Mute!  mit.  grosaen,  aussen  angebrachten  Diebestascben, 

die  h  mit.  Betnem  Etaube  vollstopft.  Uni  oient  entdeckt 
sa  werden,  kehrt  er  die  Innenseite  des  Manteis  nach 

msmb;  dii'  Entlarvung  geschieht  dadnrch,  dass  er  auf 
\'i'iiiiy's  (  H'iici'-s  di-n  limite!  wieder  umwenden  muss.  Als 
rechter  (leizbals  stolit  „  Avarice"  in  eineni  zarttichen 
Ljebegrerhaltuie  an  BeinenGeldsilckon;  ergistzlich  ist  auch 
seiae  rtete  Parent  vm  Diebstahlen  und  sein  berechtigtes 

ffintrauen  gegen  die  Gefahrten.  Zidetat  wird  M  Ton 

.  Nemeaifl"  gezwnngen,  ailes  geraubte  Gut  wieder  abzu- 
Liefern,  und  dem  Oericht  ttbergeben.  —  An  vielen  tttellen 
--lit  ftber  die  KomiS  des  Viee  uber  das  zur  Oharafctertetik 
etnaa  HvbsttclitigoD  Notwendige  binaua.  Meist  ist  er  hier 

:i i >  Si-imi'ki'  Eiberbaupt  gekentizeichnet;  oatUriicb  ist  in 
solchen  PftUen  seine  Komik  vorwiegend  von  aktiver  Art. 

\\  iilin'inl  seirn.'  Spiess^esellen  sich  am  Sciduss  widerstande- 

lus  in  ilir  Schicksal  Brgeben,  lilsst  „  Avarice"  kein  Mittel 
unvcrsuelit,  uni  sicb  docli  nocb  zu  retten.  Als  die  vîer 

Daman,  die  Vortreterder  guten  Machte,  auftreten,  bemerkt 

a"  eyniacn,  jeder  von  ihnen  babe  jetzt  eine  Dame 

SOm  Tuusen.  Er  holint  „. Justice",  und  stellt  sicb  „Verity" 
ber  vbllig  imbefangen;  als  ihm  naher  auf  den  Leib 

gerfickt  wird.  thut  er.  als  begriffe  or  gar  nicht,  was  eigent- 
licli  v..i  eîcb  gobe,  und  missversteht  aile  an  ilm  gerichteten 

fteclen.  Naeh  dem  Inlialt  eines  verdâchtîgen  Sackes  ge- 
deo  er  l»'i  sich  hat,  behauptet  or,  es  sei  Roggon 

darill  l..W<"\  V'9,69),  uud  :■  1^  „Verity"  den  Sack  Dffnet, 
Ii.'mI ■■(    !■■  (V9,79ff.)  nveiree,peri%tree,   pilferie,briberie" , 
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u.  s.  w.,  eu»  lange  Liste  biiser  Dirige,  deren  Nan 

„rte"  onden.  also  wirklich  einen  Sack  voll  „rie".  Scllist 
;i)s  die  mi((!i-lil  geftUten Taaohen  seines Mautels  cntdeckt 
werdeti,  giebt  sich  der  Vice  noch  nicht  verloren.  Bondarn 

bebauptet,  ailes  difis  Geld  fOr  „Rospubliea"'  gerefetèt  zu 
habon;  er  liabe  es  îhr  Bben  hringen  wollen.  uml  gwar  M 

versteckt,  weil  es  ihm  allzu  gewagt  erscbienen  sei.  du 

Gobi  ofïen  zu  tragen.  Als  ihm  aucli  die.se  Ausrede  niehts 

liilft,  will  er  sich  einfach  hiBWegSohteiohea;  aber  „People" 
hait  ihn  zurilck.  —  Selir  komisch  wirkt  es  anefa,  dan 

„Avariee"  immor  wieder  seine  grosse  Elirltchkeit  hi-toni. 
selljst  zuletzt,  als  er  schon  langst  entlarvt  wonlen  ist. 

Wâhrcnd  die  Helfcrshelfer  des  Vice  diosem  grosse  Ebr- 
erbieUuig  erweisen,  zeigt  er  ibnen,  besomlers  anfuigs, 

rectal  wenig  Entgcgenkomnien:  ja  er  ergebi  sich  BOgar  in 

grotaa  Srhimpïwnrten.  Mit  Vorliebn  macht  er  aurh  epatec 

«Adulation",     der     miter     ilen     dreî      Hahiiiken     als     :iiii 
weoigBten  bfaartîg,  aber  als  etwas  dunun  geecbîldert  winl: 
zitr  Zielscheibc  seiner  inllrrischeii  oder  hobmscfaefl  \us- 
tHII.'.  Passive  Komik    bemerken   wir  bel  dîesein  Vice 

nnr  Béton,  Wabrend  «Avarice"  seine  UelullVn  soust  iininer 
st-br  vnn  oben  herali  beluuidelt,  winl  er  umgekehrt  Mmna3 

von  ïlineii  gehanselt,  und  zwar  von  „Adulatiou"  ehenso- 
wnhl  wîe  vim  den  heïdeii  ainleni  (13,91  ff.)-  Hier  ist  alM 

die  passive  Komik  des  Vice  unfroiwillig.  Wabrscbeiiilicli 
ebensowenig  beabsiehtigt  ist  dièse  Art  Koinik  an  einer 

andern  Stella,  wo  er  sich  „Respublica"  gegeniiber  zn  seincn 
eigenen  Ungunsten  verspricbt  (112.42):  er  stelit  ihr  seine 

Unterstlitzung  in  Aussicht,  nicht  uni  ihret-,  Boadern  uni 
seiner  selbst  willen,  wie  er  sagt,  wabrend  er  hcuclderïseti 
gerade  das  Gegenteil  versichern  wollte.  Gleicli  zu  Aufang 
des  Sttickes  scheint  aber  ein  Kall  von  absielitlicher  passiver 

Komik  des  Vice  vorzulîegen:  ganz  iin  Widersprueh  zu 

seiner  soustigeu  Rolle  eines  tlberaus  geriebenen  [ntriganti  n 
bittet  er  (I  1,7  ff.)  die  Zusohauer,  mit  seinem  Witz  Nachsicht 
zu  baben;  er  babe  namlich  eineu  Bienenschwann 

Uebini.     Uleich    daraul'  (V.  13)    niacht    er    ein   Wortspl 
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Bebte  ngeneD  Unkosten,  indem  er  den  Zusohauern 
mitteilt: 

„Mn  lera//  trace  vnchrîslru  Name  y»  Avariée." 

In  Y'iutli.  gleîchfalls  einer  Mnralitat  mit  katlmlischer 

Tfnilcifz"1)  Bcheînt  „Riot"  der  Vice  zusein,  dem  bflider 
ViTllUinnig  tirs  Titulltelden  „Pride"  als  Helfersbetfer  zur 
Seftfl  steht  Nebea  der  allogm-ihcn-damuniscben  Bette  von 

..Ittot's"  Wesen  koromt  aucb  die  Komis;  in  ibm  selir  bo- 
(riiclitlieh  7mv  Gcîltung.  Fanigi;  zu  dicser  Komik  geluirige 

Zflge  siiul  der  Boita  .. Imagination'»"  in  Hicks.  (vgl.  S.  122) 
Blttlshllt;  ja  es  findcn  sicli  aogar  wOrtlïche  Ankliinge  au 

dïwec  BWck.'**)  Aul'..Youth's"  Frage:  ,.was  brachte  dich 
htettaer?"  antwortet  ..Tïioi"  mit  dem  uralteo  albernen  Sofaeiv: 
.:miiir  Belne".  Aucb  die  Narren  und  clowns  dei 
lichen  Dranias  mîssverstchen  oft,  erstere  absicbtlicb, 

veaigatens  bis  zu  Shakespeare,  meist  unabsicbt- 
lich.  in  Obertragonem  Sinne  gemeinte  Worte,  indem  sie  sie 

bachstâblioh  auffassen,  Wîe  „Ne\vguisc''  in  Mank.  ist  ,.IÏiot" 
nur  dadurcb  dem  (Saigon  mit  genauer  Not  enlkommen, 

ilass  der  Strick  riss.  Er  erziihlt  selbst,  dass  or  wegen 

einea  Ranbefl  in  Newgate  gesessen  babe ,**),  und  der 
bordinayor  ilin  von  dort  babo  abholen  lassen,    damit  or 

«t  Brandi  widertspricht  slch,  iivirm  er  dus  Stiick  S.  XXVIII 

nm-h  in  ilii1  MiMi-lnriiialiiii-clii'  Rrpit'i'iitiKs/eit  Hcinrirhs  V  |  II.,  S.  LX1 

da«ei:'.'n  in  die  Zrît  der  Kfinigin  Maria  verlegt. 

'«(  Vgl  Y-.iiMi 
s.  13.  Riot. 

..Ih,/;.,' !,„//■„■  „-!„.,  „U,-lk.,fl.y  „„■.■ 
I  tm  BW,  fu/l  ofjotlHj/. 

M  if  heurt  nu  tir/ht  lis  the  wind." 

p.  16.  Youth. 
.,Hi.iis  fittr!  Ihmt  didsl  envui/li  thrrr 

For  tv  be  inndi  h«ght  of  the  eotlnr." 

Kinl. 
,.  Tea,  «r,   I  trust  t.-  Qad  Almighi 

iir.it    iesnii)ii«  t"  tir  dllbhcd 

**l  Ebensu  .Imagination";  vgl.  Hirksi 

Hicks. 
p.  188.  Imag. 

„Huff,  huff,  hvff!  hAd  $mi  ofter  mat 
I  uni   Imagination,   fuit  «f  jot&tg, 

Lord,  thaï  my  htart  i»  lù/ht." 
p.  188.  Imag. 

.,Even  now  1  IMf  dubbrd  a  knii/ht, 

Where  at  Tybum  of  the-  eollar." 
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zu  Tyburn  von  erhOhter  Stelle  aus  predige.  Er  rtthmt 
sich,  von  Tyburn  kommend,  wieder  einen  neuen  Raub 

ausgefiihrt  zu  haben.  „Youth"  vormutet,  er  werdè  gcwiss 
bald  zum  Ritter  des  Halsbandes  ernannt  werden.  Trotz- 
dem  er  so  liber  den  Vice  spottet,  lftsst  or  sicb  doch  bald 

darauf  von  ilim  verftlhren.  Die  von  „Riot**  an  „Youtlr 
verkuppelte  schdne  „Lechory"  entlockt  durch  ihre  Reizc 
auch  ihrem  Pandarus  bewundernde  Ausdrlicke  nach  Art 
eines  verliebten  Gecken.  Nicht  tible  unfreiwillige  passive 
Komik  liegt  in  der  Furciit  des  Vice  vor  eincm  Streit  mit 

„Charity":  er  sucht  seine  Feiglieit  durch  die  salbungsvolle 
Phrase  zu  verdecken,  es  sei  gar  trUhselig,  immer  im  Streit 

zu  leben.  Als  sie  in  die  Nahe  von  ..CharityV*  Aufenthalt 
gelangen,  fordert  „Riot"  die  Gefahrten  auf,  langsamer  zu 
gehen:  als  letzter  tritt  er  selbst  bei  seinem  gefllrchteten 

Feinde  ein.  Nachdem  aber  ,,Pride*i  mit  scharfen  Worten 

liber  „Charityu  hergefallen  ist,  da  erwacht  auch  in  „Riot's" Brust  wieder  der  Heldenmut;  er  verhohnt  seinen  Gegncr, 
und  fesseit  ihn  mit  Hilfe  der  andern,  worauf  sich  die  ganze 
liederliche  Gesellschaft,  ein  lustiges  Lied  singend.  entfernt. 

Ûber  Someb.  bin  ich  nur  durch  Brandi  unterrichtet. 

BrandPs  Angaben  erwecken  den  Eindruck,  als  ob  „Avarice" 
hier  den  Vice  spiele,  da  er  die  Intrigue  einleitot. 

Die  Moralitat  „Wealth  and  Health"  (1557/58  in  die 
Buchhftndlerregister  eingetragen;  auch  im  Brit.  Mus.  nicht 
vorhanden)  enthâlt  nach  Hazlitt  unter  den  handelnden 

Personen  auch  „Itt-urittu  und  „Shreivd-wit" .  Ob  in  einer 
dieser  beiden  Personen  der  Vice  zu  suchen  sei,  oder  ob 
er  Uberhaupt  fehlt,  kann  ich  nicht  entscheiden. 

Ebenso  wenig  zuganglich  war  mir  Imp.  Das  bei 
Hazlitt  abgedruckte  Personenverzeichnis  enthalt  u.  a.  die 

Namen  „Hazardu  und  „Envyu.  Die  Vermutung  liegt  nahe, 
das  „Envyu  den  Hauptversucher,  also  den  Vice  des 
StUckes  darstellt. 

Dar.  ist  ein  eigentlimliches  Stiick;  es  besteht  aus  zwei 
ganz  verschiedenen  Fabeln,  die  gar  keinen  Zusammenhang 
unter  einander  haben.    Die  Hauptfabel  beruht  auf  einer 
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des  apokryphen  dritten  Bûches  Esra,  kflnnte 

alto  aïs  l'inc  \it  Histerium  bezeichnet  werden,  odarbesser 

mit  Brandi  nia  ''in  ..Bibeldrama  mit  protestantiacber 

Teruien//-.  Bine  une  Fon  Baie  dures  Tempt.  (Ygl.  Anm.  82) 
iiiui  Bapt  gcschaffene  I  iramengattnng.  Dw  Nobenfab*! 

i-i  pîBB  Moralitat,  in  der  drei  gâte  Mftchte:  „BquityM, 

..<  'liiinir'  ami  ..Gonstancy"  syrametrisch  drei  bQsen 
Miii'lili'ii:  „liii(|iiiiv",  Importunity"  uni!  .,1'artialit.v  gegeiL- 

nberatohen.  .,Iniq«ity"  wîrd  (V.  34)  auadrOckHeb  aïs 
der  Vice  bwseicJinet.  W&brend  aonst  der  Vîee  (1er  Haupt- 

terfuhrer  des  Helden  au  Hein  pflegt,  weiat  ..lniqiiît.v  hier 

mit-  eiûroaJ  beim  Abgang  von  der  Billine  spottend  ;uif  das 
gteieb  erfolgende  Aaftreten  des  KOnigs  Darius  liîn.  bat 
■ber  im  Qbrlgen  mit  ihni  gar  niclits  zn  iliun.  Dagegen 

btldet  ..Inii|iiiiv"  den  Mittelpunkt  der N ebenfabel,  und  weil 
dièse,  IBr  swh  botracbtet,  eine  MoralitJM  ist,  mflge  er  hier 

!-n  Vii-c-i  Irslaltm  der  eiyi'iithVlien  Munilitaton  Ih>- 
■prochen  werden.  Brandi  liât  (S.  lAVIi  nachgewiesen, 

■  I;:--  der  unbekannte  Verfaaser  des  vorliegenden  Btftckes 
Baie  nachgeahmt  bat.  nicht  nur  în  der  Haupthandlung, 

Bondem  aueb  in  der  zu  i'iner  Satire  auf  den  Kathulizismns 

dtenenden  Nebenhandlung.  .Jniquity"  insbeaondere  gleiehl 
der  i  lestait  des  „InfideUty"  in  Laws  (vgl.  S.  126  ff.).  Er 
isi  eine  Verktfrperung  des  Katbolîzismtis;  sein  Vater  ist 
der  Papat  (V.  7t;?  ff.);  mit  seiner  Mutter  ist  rermntiich 

meint  (V.  1142).  Als  Vertreter  'les  Lasters  zeîgt 

-:i  ii  [niiiuit.v  in  den  fortwiUireoden  Streitîgkeiten,  die 

er  bald  allein,  bald  zusammen  mit  „ImportimUy*  und 
Partiatity"  gegen  die  eine  oder  die  andere  der  drei 

Tagendcn  Rlhrt.  A  m  Hcblimmsten  fatlen  aile  drei  ttber 

..K<)iiitY"  her,  der.  wic  schun  sein  Namc  andeutet.  aïs 

,.luii|iiity's"  besondercr  Gegner  zu  gelten  bat.  Zum  Schluss 
wiril  der  Vice  von  seïnon  G-enoasen  scbnflde  verlassen, 
und  dadorob  zum  \bgang  gezwungen,  dass  eine  der 

n  Peuer  auf  îhn  wirit.  Er  wird  also  liior  ahnu'eb 
l'Irlin-  in  Laws  bebandelt.  —  Mitunter  wendet 

sicli  der  Vice  aucli  KeKen  seine  beiden  Selfershelfnr.     Er 
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nennt  sie,  beiseite  gesprochen  (V.  263),  „dronhen  knaues", 
behauptct  aber,  zur  Rede  gestellt,  sie  zwei  chrlicho  M&nner 
genannt  zu  haben;  aber  gedacht  liabe  er  dies  nicht,  das 

beschwôrc  er.  „Importunityu  bat  clarauf  nur  diè  matte 
Enviderung:  „Iniquity"  sei  wohl  zum  Scherzcn  aufgelegt. 
Qleicb  darauf  bescbimpft  und  bedroht  der  Vice  ganz  ohne 

Gnmd  „Partialitytt;  er  sagt,  clieser  wisse  wohl  nicht,  mit 
wem  er  rede.  „Partiality"  aber  zahlt  die  Scbimpfereien 
des  Vice  in  gleicber  Miinze  zurtlck.  ^IniquityV  Selbst- 
bewusstsein,  wie  es  in  jener  Àusserung  hervortritt,  paart 
sich  mit  cinem  starken  Hang  zum  Prablen,  einem  Hang, 
der  auch  bei  andern  Vice-Gestalten  oft  zu  bemerken  ist: 

als  „Oharity"  und  „Equityu  durcbaus  freiwillig  abgetreten 
sind,  rtilimt  sich  der  Vice,  ersteren  durch  furchtbare 

Drohungen,  letzteren  sogar  durch  Prligel  (V.  549  ff.),  ver- 
trieben  zu  haben.  Trotz  ail  seines  Bramarbasierens  beriihrt 

sich  aber  dieser  Vice  doch  nur  wenig  mit  einem  „Miles 

gloriosus",  da  ihm  dessen  andere,  die  Prahlsucht  er- 
ganzende  Eigonschaft,  die  Feigheit,  fehlt.  Er  ist  im  Gegen- 
teil  ein  wtitender  Kampfhahn.  Daher  ist  sein  Prahlen,  im 

(tegensatz  zu  der  passiven  Komik  des  „Milesu,  cher  als 
ein  aktiv-komisches  Motiv  anzusehen.  —  Auch  sonst  ist 
die  Komik  des  Vice  vorwiegend  von  aktiver  Art.  Gleich 

zu  Anfang  redet  er  nach  Art  der  gewerbsmâssigen  Spass- 
macher  das  Publikum  direkt  an;  bei  seineni  zweiten  Auf- 

treten  greift  er  eine  einzolne  Pei*son  ans  don  Zuschauern 
heraus  (V.  743),  und  erkundigt  sich  nach  deren  Befinden. 
In  derselben  Szene  betritt  er  die  Buhne,  die  Tonleiter 
singend,  und  bedauert,  einen  bestimmten  Ton  nicht  tief 
genug  treffen  zu  kimnen.  Einmal  versucht  der  Vice,  seine 
Spiessgesellen  zu  orschrecken,  indem  er  thut,  als  ob  seiner 
(îrossmutter  Katze  in  der  Nahe  wâre  (V.  181):  „Pus$e 

pusse,  where  art  thou?u  Als  jonc  ihn  a  m  Schluss  der 
Szene  verlasson,  schwankt  er,  ob  er  deswegen  weinen  solle 
oder  nicht,  b<*schliesst  aber  bald,  dies  nicht  zu  thun,  und 
versichert  schliesslich  sogar,  niemand  konne  lustiger  sein 

als   er.     „Iniquitya    ist   mit    einem  (htilzernen)  Dolch    be- 
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waffn.pt  (V.  105.  3591.  Diesor  Narrendoleh  beweisl.  ehenso 

wie  dio  elicn  angefllbrten  Ziigr,  die  Anniilicnin^  des  VÏM 

;m  die  damaliireu  Mo)'-  utid  Hnnsnarren  des  wirklii'lu-n 
I . ci. ru-.  denen  ci  ne  solehe  Scheinwaffe  als  besonderafl 
Harfanal  zukam.  Dor  Dolcli  dionte  dem  Vice  nîcht  nur 

dazu.  de»  Teufel  damit  zu  liearbciten  (vjfl.  S.  m  n.  A  mn.  H7). 

Bondera  anseordem  gawiss  auch  bu  iraprovislarteo  Scheraen 
mil  dem  Pnhlikimi.  Vielleicht  trag  der  Vice  in  dieseni 
StUeke  attob  Bchon  das  Koatûm  cinea  Narren.  —  Es  war 
ein  lianptmîttel  der  Koniik  bei  den  Berafe narren.  sicli 
(liiniiii  zu  stellen.  iiini  se.  die  wirklichc  Dumndieit  der 

i  8o*dj  TamtactilitzeD.  Dïea  gesebai  bewnden  in  der 

l-'itm  vmi  absichtliehcn  Mîssversla'ndnissen.  Auch  in  der 

nieiirt'aehen  Anwendunj:  dièses  Motiva,  desseo  passive 
Koniik  ahsiehrlieh  ist.  f^loiobt  .,Inù|iiilvy"  deo  Nanvn  fvgi. 
V.  86  il-  961  &);  virl  \\i\y.  legt  er  lïeilieli  liierhei  nicht  an 
den  Tag. 

In  Ciiflt.  Scbeinl  der  Vîcc  zn  lelilcn.  Wie  meist  in 

■  len  protestantiBcbpn  Tendenzdramen,  Iftast  auch  hier  die 

(rookenc  Lehrhartigkeit  keinen  Rauro  fllr  Komik  iilirig. 

In  Treas.  wird  „  I  nclinatiun"  als  Vice  vorgefflhri. 
Die  minier  grOssere  Annaherung  des  Viee  an  eino  Itwtige 
Porsoo  wird  uns  an  dieser  GesUtll  nosondeis  dciiilicli. 

Zmr  isi  er  als  VerfUhrer  des  Heldnn  „Liistu  noeb  iinnier 
dflr  Hauptintrigont;  aber  wir  gewinnpn  den  Eindruek.  dass 

dta  Komik  dièses  Vice  hereits  wîehtiger  gewordan  isi  als 

■lïn  tntrigantwitum,  '/ai  seiner  Ausstattting  gehOrl  nicht 
DOT  der  iiiilzerne  Dolcb  des  H  ans  narren.  sondera  auch 

BÛM  Brille,  wahrecueinlicli  von  machtigem  Umfang,  die 

ihm  TOU  ..Slmdiiiess"  atlfgezwnngon  wird.  und  seine  Liieher- 
Mchkeil.  erhiihen  sollte.  Als  der  im  Ituehslahlirli.'n  Siime 

gwflgelt*  «Inclination"  von  eeinen  Bandigern  a  Hein  auf 
der  Bfihne  zurtlckgelaseen  wird,  redot  er  die  Zuscliauer 

■lireki  an;  mil  dm  VV'orten:  ../  cannât  make  you  any  more 
fport"  deutet  er  selbst  auf  die  Erheitorung  des  l'uUikmns 
als  den  Zwech  seiner  Eolle  hin.  Auch  ..Inclination"  ln- 
nutzi    das   Moliv    d^s  reinen    Unsinns   als    ein  Mille!  der 
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Koniik:  er  tritt  zu  Anfang  des  Rttickes  in  einem  lustigen 
Monolog  auf.  worin  or  mit  seinem  hohon  Al  ter  prahlt;  er 

habe  es  erlebt,  dass  Noah's  Arche  auf  „Salisbuiy  Plain" 
gobant  wurdc:  damais  soi  der  Wotterhahn  auf  dor  Pauls- 
kircho  am  Pips  erkrankt,  u.  s.  \v.  Nattirlich  versctamftht 
dor  Vice  auch  nicht  eine  leichte  Zote  als  gelegentliches 
Mïttol  dorKomik:  or  wiirde  gern  soin  tagliches  Wachstum 
verkiinden,  wonn  (lies  Tbema  don  von  ihm  gefllrchteten 
Frauen  nicht  so  peinlich  waro.  Soinen  Untcrgcbenen,  don 

Lilmmol  „Greedy-guti%  behandelt  dor  Vice  sehr  von  oben 
herab;  or  zwingt  ihn.  ihm  durch  eine  tiefe  Verbeugung 
seine  Ehrerbietung  zu  bezeigen.  Um  seinem  Gegner 

„Sapiencc*  zu  entgehen,  ste.llt  sich  „Inclinationa,  als  ver- 
stîinde  er  nur  franzosisch:  gleich  darauf  giebt  er  sich  ftir 

einen  Hollander  aus.  Das  Gespr&ch  zwischen  „Lust"  und 
„Treasureu  bogleitot  er  mit  beisoite  gesprochcnenSarkasmen; 
tibor  don  Tnhalt  seines  Gomurmols  bofragt,  behauptet  er, 

etwas  vollig  Harmloses  gosagt  zu  baben.  —  Bedeutend 
vermehrt  wird  besonders  die  passive  Komik  dièses  Vice. 
Auch  seine  Brille  gehort  hierher.  Einmal  riihmt  sich 

^Inclination*  nacli  Ait  dor  ochten  Eisenfresser  seiner 
Heldenthaten:  or  behauptet,  er  soi  os  gewesen,  der  Hektor 

und  Aloxander  bosiegt  habe,  und  fordert  „Lust"  und 
„Sturdincss"  zum  Kampf  horaus.  Kaum  ist  aber  letzterer 
dom  Vice  ornstlich  auf  den  Leib  gerlickt,  da  enthtlllt  sich 

desson  ganze  jammorliche  Feigheit:  er  wird,  ohno  ttber- 
haupt  Widerstand  zu  leisten,  bosiegt  und  durchgepiiigelt 

^Inclination^  zeigt  uns,  wie  nahe  sich  dor  Vice  in  einzolncn 
Fallen  mit  dom  ..Miles  gloriosus"  beriihrt.146)  —  Ein  ab- 
strakter  Godanke,  namlich,  dass  die  Bogierden  durch  Ver- 
nunft  zu  ziigeln  seien,  wird  in  Troas.  den  Zuschauern  ganz 
konkrot  voranschaulicht.  Dern  Vice  wird  nâmlich,  trotz 

seines  lebhaften  Strllubens,  von  „Sapience"  und  „Just"  ein 
Ziigel,  ,,Restrainthi  genannt,  thatsachlich  um  don  Mund 
gelegt.     Schon   der   konkreto   Charakter   dièses  Vorgangs 

«*)  Vgl.  Graf  S.  20—22. 
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«Ir&iifrt  die  darin  enthaltene  moi-aliscne  Lenre  in  den  Hintcr- 
grofid,  wânrend  dae  passîv-koraische  Sèment,  dae  in  der 
konkreteo  Bandlung,  rricnJ  aber  in  dem  rhr  zn  Grande 

tiegendeci  Gedanken  ateckt,  sur  rJaaptsache  wîrd.  l>i<-s 
Moliv  ist.  gehj  lehireieh;  es  zeîgt  mis.  \v\c  i-i  n  ursprflBg- 
lich  Brnstei  abstrakterGedanke  bloss  dnrch  seine 
Versinnlichung  zum  Possenspiel  wcrden  kann.  Die 
Rntwfckelung  îles  Vice  rub  eincm  urBprflngUehen 
Vertreter  des  bOsen  Prinzips  zur  lustigen  P  or  son 
isi  aleo  vielfacb  mis  innerer  Notwendigkeîi,  zu- 
weilen  sog-ar,  ohne  dasa  der  betref fende  Di  enter 
aien  d esaeo  von  vornberein  klar  bewnasl  gewesen 
sein  mag,  vor  sich  gegangen.  \m  vorUegeBdeo  Faite 
« iiil  iiriiîi-i)  <i ii'  pon  seins)  entstandene  Kmiiik  obigen 
Vorgangs  dureh  das  Benehmen  «1rs  Vice  wShrend  BeineH 
GezÛgeltaeine  noch  absichtHch  gesteigert:  er  minuit  die 
îimi  durci  die  Zugelnng  aahegelegte  Bolie  einea  Pferdea  an, 
vriflhert,  droht  auszuscblagen,  u.  s.  w,  Hier  Uni  der  Vice 
mit  bewnsstor  Absichi  passive  Komik  aus;  ebenso,  indem 
er  mil  Selbstironîe  die  Wnchi  soiner  Versicherungea  durch 

den  Zosatz  ,fiy  "-a  haliâom"  stoigert  Aktiv-komiscii  da- 
gogen  ivt  ii'  wieder,  als  er,  noch  mit  dem  Zugel  vor  dem 
Monde,  den  BffenUichen  Ausrufer  spielt,  und  mit  dem  be- 

kiuuteii  „Of/es,  ayea!"  seine  Ausruhing  eînleitet  Doeh 
winl  Bein  Obermnl  sofort  durch  Btrafferea  Anzir'lion  dos 
ZBgjabi  bestraft.  lui  Zustande  seiner  tiefsten  Demtltigung 

Wîrd  er  von  „Greedy-gut"  nufgefundRn.  lier  sich  die  Ge- 
legenbeil  zur  Radie  an  soinmn  Grbîeter  aicht  onl^flien 

VtaaA  or  liiilt  Uni  zuorat  filr  Bileam'a  Eael'47),  «!;iiiu  fBr 
fin  Rlllcpi.  wufiir  er  alterdinga  dnrch  einen  Kusstritt  des 

Vice  belohnl  winl.  „Lusf  bofr-oil  diesen  zwar  bald  von 
WÎDAD  dessein;  aber  am  Schluss  winl  ..Inclination"  noHi- 
nmls,    von    ...lusr    nui    Zugol    gelmltcn,    vorgefUhrt,    und 

l,:)  (til^ams  Esi'l  war  ilmrli  sein  li'iMiiit'tijcPs  Auftr«tr.*n  in  l'incm 
der  fil.  P!    dem    en^lischen   Publîkum    zu   einer  vertrauten 

knirii-i'lii.'ii  HiMall  «i>wi<rili-ti.   ilipTi   liiiutigi*  Bnvtthnung  in   spttterer 

Z-.'it   Bill'  sprirluvortlichi'    Hci'iiliimhi'il    srliliesst'ii    Iflsst. 



140     — 
■  imIIhIi.    aïs   sein   Trotz    nocb   ininier   nicbt  gcbrocbe.n   er- 
sclieint,  weggebraclit. 

In  ilor  vi'i'loiï'in'n  MoraJîtât  Secur.  soheint,  toweit  die 
.■rliiilieiii'  lobaHaaogabc   Bberhaupl   eu  lrt.il  umtfgtichl 
(vgL  Aiuii.  I13i.  ein   Vice  nichl   vorbanden  zn  sein. 

Von  Al!).,  ilcr  Bùwigeo  Moralit&l  mit  ausHMiessIicii 

politisclici'  Tondenz.  ist  nnr  ein  Bruchetflck  vos  1S  Seiteï) 

erbalten.  Hier  ist  in  ..lnjury''  der  Vice  zu  vennuten. 
Doter  dem  litlscheu  Namen  Jtfanhood"  verfîibrt  er,  von 

..Division"  nnteratUtst,  tien  Tîtelhelden.  Daa  rorbandene 
Bruclistllek  genilgt  niclit,  uni  vmi  der  Komik  des  VU»  eÎB 

Mares  Bild  zu  gewinneo;  darin  schein*  nnr  'la-  boom» 

balte  Wicderselien  zwiwlien  „Injury"  und  „Divisioti"  auf 
cino  kotnisclie  Wirkong  berechnet  zu  sein.  ..Division" 
wundert  sicli,  dass  sein  ..aller  Freund"  „lnjnry"  den 

Henkcr  entgangen  Bei;  ..lnjury"  erklart  aber.  er  bahc 

Anfscbub  seiner  Hînricbtung  arlangt,  um  ..  Division'-  zu 
sriricni  Stell  vert  nier  bei  dîesem  Vorgang  zu  ernennm 

Sie  heeliiTii  sieli  u>-^ ■■  ns<-ïtt<r  mit  dom  Beinaraen  „wAore»»", 
Unter  die  Moralitiiten  itn  writeron  Sinne  gebdrt  aurli, 

dureb  seine  Bberwiegend  allegorischen  Pereonen,  Magd.  H 

(vgl.  S.  81),  im  tibrigen  wie  Dar.  ein  protestantisçbcs  Bihel- 
drama  nach  Baies  Mnster.  Das  Stiiek  zeigt  keinerlei 

Spnren  einor  Einwirkung  des  gleîchnaniigen  Mirakelspîels 
der  T).  PI.:  w&hrend  dièses  liauptsiicblich  ans  der  katho- 
liselien  Légende  gesehopft  ist,  dient  déni  ProtesUuiten 

là.  Wager  die  Bibel  selbst  znr  Grundlage  seines  Stilckes. 

Dessen  Personenverzeicbiùs  nennt  als  Vice  „ I n f i c I  < •  1  il  j  ■■, 
ateo  dieselbe  Geetalt,  die,  auch  in  Laws  die  Vke-Rolle 
innehat  (vgl.  S.  126  ff.).  Wie  Brandi  (S.  LXIV)  nacbwatot, 

sind  aacb  die  (ielulfen  des  Vice  :  „Piide  of  Life", 

,.<  'uj'ulihj"  und  J'arnal  Concupiscence",  nue  Variai  ioni-n 

satsproebender  GestaJten  in  ohigem  Stiieke  Bale's.  Aucli 
darin  gleicht  Magd.  B  Laws.  dass  die.  Rolle  des  Vice  SB 

komischen  Bestandteilen  ami  ist,  und  die.  Intrigue  dureb- 

aus  Iiberwiegt.  lin  erstfin  Teil  verl'iilirt  ..Intidelity1'.  unter 
dem  falscbeii  Namen  .,ltrudciicc,\  die  Titelbeldin  zur  Un- 
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vird  selhst    Uir  Buhle.    ai 

I  l-'liillrii     mi l 'h     n»     hergebrarhten     Moralitiiti-nsclialilom- 
noter   falsanen   Namen    i»'i   îhr   bïq.    A  m  Schlosa   wW 

..Iiiiiili'litv"  von  Jésus  eelbsi  rertrisben,  —  lin  eveiten 
TVH  arseaeint  der  Vioe  ata  PbariaSer  rerUeidet;  w  néant 

sirli  jetst  ..Légal  Justification",  und  rîehtet  midi  Mary's 
Bekekrung  seine  Intrigue  gegen  .Jésus  selhst.  ALs  Diener 

des  l'harisiicrs  Siniun  liclzl  or  dissOT  und  die  JndeB.  tilicr- 

liaupi  gagea  don  Heiland  auf.  —  Die  wobutlingeBdea 
Namen,  die  der  Vice  sich  anmasst,  kfitmen  liber  seine 

wahre  Natur  nicbt  htnwegUiuschen;  dièse  wini  tliircb  seine 

Kaake  mit  ihren  imheimlich  Bchielenden  Augen  gekefiB- 
Zfic.Imct.  deren  cines  hcstawlig  zwinkcrt.  Eine  solehc 

Haske  Bcbeint  der  Vire  im  ganzen  Stflci  zn  tragen,  ob- 

■  ■■  ■■  ! 1 1  ar  Bonsl  mebrfacb  in  Verkleidungea  auïtriu.  Jenea 

SeUeten  verwertet  „li]fWMïty"  aelbat  an  aîner  Stella  m 
l'iiMT-  satii'isf-hi'ii  Spitze  gagea  die  fcathobache  Eirooe:  ar 
sagt,  er  machti  es  wie  die  BettelmOnch*,  die  mil  einaai 
Auge    auf  ilir  Iîucli,    mit   dem    andern    auf   eiu  M&dcaefl 

blicken.    Audi  die  v.w  Anfang  de»  Sttlckea  v   Vica  durch- 

riiiiualfi-  gBworfenen  Brnchstilcko  der  kathoHachen  Liturgie 
BoUen  oflenbarden  Katbolizismus  laeheriieb  machen,  Eignit- 

liflii'  aktivr  Komik  entfaltet  der  Vice  nur  In  aalnen  ge- 
legentlicheû  Zote»  und  unflâtigen  Àusserungen  Mary  gegen- 

12.26),  sowie  in  dem  Mary's  Reize  preisenden,  mit 
iiisii^nii  Kebrreiin  verselienen  Liede,  das  er  mil  semen 

dni  EfalfenheUern  siiigt.  Die  cyniaehe  Beteuerung  des 

Vice  „by  my  maydenkood"  (p.  13)  ktmnte  als  Beîapiel  einer 
frnwtlligen  passiven  Komik  gelten.  nnfreiwillïg  isi  eeine 
pmÎTe  Komik  nur  ainmal;  ai*  er  sich  zurBegegnung  mit 

der  Titelbeldin  rllstet,  sagt  ilnn  „Cupidity",  auf  seinen 
angenommenen  Nameii  „Prudence"  und  sein  Scbielen  an- 
s|iiilciid.  er  ratisse  vor  allem  sein  dummes  Gesicbt  andern. 

Marr.  isi  eine  verfeiiierte  Unigestaltung  von  Sci.  (vgl. 

S.  128).     Von  .Jdlen vus"    und  ..Ignorance",  die    aucb    hier 
■  leder    begegueu.    gilt    dassdbe,    was    schon    obfiD    liber 

■  ftgt    wurde.      Auch    „Tedwu(7ie)t,«''    kouuut    in    der 
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Neubearbeitung  vor,  wo  or  auch  wioder  wegen  der  Un- 
wichtigkeit  seiner  Rolle  kaum  als  Vice  zu  gelten  hat. 
Wahrend  er  in  Sci.  einen  etwas  altmodischeu  Anstrich  hat, 
zeigt  Marr.  spatere  Einfliisso  in  der  erhffhten  passiven 
Koniik  dieser  G  estait,  die  hauptsîichlich  als  prahlslichtiger 
Feigling  vorgefiihrt  wird. 

Auch  W.  Wager  zeigt  sich  in  Long.  (vgl.  S.  82)  als 
Protestant,  doch  kommt  die  protestantische  Tendenz  hier 
nur  an  wenigen  Stellen  zuin  Vorschein.  Im  Qegensatz  zu 

allen  andern  Personen  des  SUickes,  ausser  „Pcoplea,  ist 
dessen  Held  „  M  or  os",  wie  schon  sein  Name  sagt  (griech. 
fUOQÔç  =  narrisch,  stumpfsinnig).  keine  allegorische,  sondera 
eine  typische  Gestalt.  Er  ist  auch  insofem  bemerkenswert, 
als  in  ihm  Held  und  Vice  zusanimcnfallen;  doch  ist  er 
nicht  niehr  Vice  schlechthin,  sondera  schon  im  Ûbergang 
zu  einer  besonderen  Spielart  des  Clowns,  dem  Dummkopf, 

begriffen.  Hier  haben  wir  also  ein  sehr  lehrreiches  Bei- 
spiel  fur  die  fortschreitende  Individualisierung  des  Vice 
auch  schon  innerhalb  der  Moralitîiten.  Die  Gestalt  des 

„Moros"  bildet  eine  Brilcke  zwischen  den  Moralitaten  und 
déni  eigentlichen  Draina,  und  ist  dadurch  besonders  wichtig. 

„Moros"  stellt  die  Thorheit  dar,  aber  eine  Thorhoit,  die 
nicht  auf  natUrlicher  Beaulagung  beruht,  sondera  eine 
Folge  der  Faulheit  und  Unwissenheit  ist.  Seine  Thorheit 
ist  mit  einem  guten  Teil  Schlechtigkeit  gepaart.  Aus 
diesem  Grande,  und  auch  wegen  seines  fllr  den  Vice 

typischen  Hollenritts  ain  Schluss  dUrfen  wir  „Moros"  un- 
liedenkUch  als  Vice  betrachten,  obgleich  er  nirgends  aus- 
drlicklich  als  solcher  bezeichnet  wird.  Als  Hauptintrigant 

und  Verflihrer  des  Helden  kann  „Moros"  freilich,  wie  sonst 
der  Vice,  aus  dem  einfachen  Grande  nicht  auftretcn,  wreil 
er  selbst  der  Held  ist.  Er  erweist  sich  bei  ail  seincr 
Thorheit  als  erfahrener  Wiistling.  Als  er  zu  Reichtum 

und  Macht  gelaugt-  ist,  droht  er  seine  Feinde  hangen,  ver- 
brennen  und  kopfen  zu  lasse-n,  eine  satirische  Anspielung 
auf  die  blutigen  Protestanteuverfolgungen  der  KOnigin  Maria. 

wP(M)plca,  der  Vertreter  des  Volkes,  beklagt  sich  tiber  die 



Bednickungen  des  milclitigeii  „Miirus". 
aotehra  ZQgen  erkennen  wir  die  FamUien&hnlichkeif  diesex 

Qastall  mit  ilin'iii  d&jnonîscben  Abnherrn,  <_ï<*]ii  Vire  als  ileni 

tinspiïiiiglielii'n    Vertrater    des    Lasters.    —    Die    bei    den 
m    Viee-Gestalten    immer   raehr    um   sir  h  greifende 

Kinnik  wîrd  hier  sehon  durcb  die  Rolle  îles  BMon»" 
s<-]iisi   sur  Bsupteacbe   gemaeht,   wahrend   aktiva  Komik 
Hb n  i  i - '  > t f  1 1.  k&um  wiriiegt.    Natllrticb  ist.  die  passive  Kmnik 

:  iros"  ivis  fines  Dummkopte  durcbans  nnfreiwfllig. 
Br  oracbeiBt  zu  Begtiui  des  Stockes  als  ein  imwiaaeader 
Btmelte,  desaes  (lberaus  kindisches  BonehmeD  Beinem  Âiter 

kewegwega  entspricht.  Er  bal  weiter  nichts  gelernt,  aie 
atterlei  wertlose  Kunststiiekrlini,  snwie  Volkslieder  und 

Qaesenbauer,  nus  denen  er  eînzelne  Verse  ohne  Sira  und 

Kusammenhang  wie  ein  Irrsinniger  aneînanderreibt.  Br 

ip.'iilritrt  BOÎnon  Gesang  mit  albcrneii  Geberden,  und  marin 

ein  diuumes  Guaichl  dazii.  Als  „  Discipline"  îlni  in  die 
Labre  iiininii.  vurdrebl  er  allés,  was  ilioaer  iSini  vorapricbt, 

oder  ci*  wiederholt  îiucli  das  wflrtlicli,  was  nicht  auwiedftr- 

li-|iii  ist,  ?..  15.  ..Discipline'*"  Kniiiilttiiiniron.  Eîr  verhithut 

BOgar  seiae  Lehrer.  RDisciplîu(i'Bn  Geissolhiebe  veranlasBen 
ilin  swar,  Zerknirscliung  zu  ueuchcln,  aber  Imld  zeigt  sieli. 

Û6BB  ilmi  Vornunft  Hborhaupt  nicht  beizubringon  ist.  Er 

kemul  Bicb  selbst  durch  das,  was  orgelernt,  sowwsevor, 

dus  er  giaubt,  tiach  kurzor  îîeil  Gott  an  Weisbeit  «r- 
resefaen  su  kSnaen.  WUbrend  seine  Lehrer  beraten,  was 
mit  dam  Taugenïcbts  anzufangen  soi,  stockt  er  auf  einnia) 

leinexi  dummen  Schadel  zurThllr  horein.  Dim  ungelauflge 

W'i.itiT  verdreht  ..Munis"  uacb  Clnwiisart:  z.  !!.  entstelit 
er  dJe  Nainrii  seinci'  Lehrer  „Disciptine"  in  „Dirieie 
Quintme",  ..l'uiif  in  „IHtienattree"  und  „Exercitatùm"  in 

..  irse-out-of-fashion".  Die  Tugenden  verlassen  BMorr>s"; 

:,;:|,i  geselien  sîch  „Wrath'',  „Idlmexs"  und  „Ine<mtmeney" 
zu  ilnn.  Se  Indien  ibn  nus.  weîl  er  mit  einein  Buch  in 

def  11, uni  sicb  den  Anschein  der  Gclelu-sainkeit  gebeu  will, 
wûbd  seine  Dumnilieil  ini  verkehrten  Halten  des  Bûches 

nur  um  so  greller  auffitllt.    „Moros"  argcrt  sieb  Uber  dies 



ter.  tuiil  weissagt  ihnen  mil  einem  volk 
Witz,  der  zu  Baiser  nonatigen  Thorheil  gar  meal 

passes  will,  aie  wDrden  dereïnst  auf  eïner  Leiter  Abu 
Galion  bcsteigen  uiid  ohne  Leiter  herunterkoBUBea.  NicM 

lange  nachlier  aber  freundet  er  sicli  scinen  aeueo  Etesomeo 

an.  „\Yrath"  Uberreicht  ibm  Schwert  und  Doleh  (ans  Bols, 
das  Hbfiebe  Abzeichen  der  Hauanarren),  und  heisst  In  den 
Dolch  bei  jadem  Worte  ztlcfaen.  Die  Anleitung  zuiu 

Bramarbarieren  fallt  bei  rMoroa"  auf  fruohtbaren  liuden: 

er  sch  vingt  seine  neue  Waft'e  wie  ein  Tôlier,  und  will 
..Discipline"  damit  den  GarauB  maehen.  Als  abat  diesel 
gleicli  daniuf  ei-scheint,  liisst  nMoros"  als  éditer  ..Miles 

gioriosus"  vor  Angst  sein  Schwert  f alleu  und  eilt  von 
dannen.  —  Spiiter  begegnct  uns  „Moros'*  als  Macbtliaber 

in  lippiger  Kleidang  mît  einem  narrischcn  Bart.  .Jinpuii/'. 
..l'iui'lli,-  und  .Jyiioritncr"  treten  in  seine  Dienstc.  m  ni 
veniiilassen  iltn  dadurcli  zu  der  Selbsterkeiinlnis  ver- 

ratenden  BemwkUIlg,   es  niaebe  aiclits  aus.    dass  M  sellât 
ein   Dammkopf  Bei,    ia    or  .j;i   so   kluge   Diener   nabe. 

„Ignorance"  verschaffl  ibm  eine  scJiflno  roto  Peder, 
sirli  an  den  ] lut  Bteokt;  nachdem  er  diesan  aufgesetst  bal, 

blickt  er  auf'waits.  wundert  SÏCll  alier.  dass  er  die  h'eiler 
nicbt  seheti  kann.  Er  beugt  siuli  minier  weiter  riiekwiirls 
bis  er  schliesslicli  stolpert  und  liiufâllt,  Er  verfallt  wiedi  r 

ins  Renommieren;  als  ..Discipline-  erscheint,  otterl  w  un 

gamsen  EOrper  (vor  Wnt.  wie  er  sagt),  und  laut't  abermeJs 
davon.  —  Zum  Schluss  tritt  ,,Moros"  mît  einem  gnutBfl 
Bart  auf,  der  sein  vorgerdcktes  Alter  andouten  soll.  Ancli 

jetait  noch  liât  er  sein  eisenlYi'Sserisebes  Wesen  nient  al>- 

gestreift;  aber  „God'e  Judgment"  scblagt  den  Feigfl'ng 
nieder,  entkleidet  ibn  mit  Hilfe  von  „Conftisîon"  semer 
PrachtgewilndfT  und  hiillt  ilin  in  eiiien  Narrenrock. 

Zum  Trager  |in>lestaiiti*eber  Satîro  wîrd  „Moro8",  ausser 
an  der  oben  angefUhrten,  auf  die  Kfîriigin  Maria  gemUnatetl 
Stella,  but  ttoch  ein  mal.  zu  Anfaug  des  Stilckcs;  er  rttb&ri 

sicli.  die  Hessglockeii  lâuten  zu  kb'mien,  was  ..Discipline" 
als  (iiltzi'iidicnst  bezeiebuet. 



145 

Wapull'e  Moralitat  Tide  besitzt  in  „Cotirage" 
f=  Absicht,  Wille]  einen  (im  Personenverzeiclinis)  aus- 

drtlcklich  bezeugten  Vice.  „Courage"  unterscheidet  zwci 

Arten  seiner  selbst  {p.  5):  ata  „Courage  contagious" 
[=  verderblich]  wirke  er  bOse  Werke  ;  als  „Courage 

contrarious"  [=  schwankend]  zeige  er  sicb  in  der  Un- 
beat&odigkeit  des  Willons.  —  Ein  eigentlicber  Held  fehlt 

demStilcke;  aber  der  Vice  zeigt  sich  trotzdem  als  Haupt- 
intrigant:  wo  er  nur  kann,  hetzt  er,  um  Unheil  zu  stiften. 

Dflfia  er  zuweilen  aucli  zu  guten  Dingen  antreibt  (vgl, 
2.  B.  p.  4S),  îindert  an  seinem  bOsartigen  Gesamtcbarakter 
niehts:  es  geschieht  dies  nach  seinem  eigenen  Geslandnis 

ja  aïK'b  nur,  uni  seine  Arglist  zu  verhilllen.  —  Die  Er- 

l'itliiuiiL'sszene  ftlhrt  uns  „Courage"  als  Bootsmann  vor. 
Er  fUbrt  das  Boot  der  SUnde;  die  Aufzahlung  dcr  Fraeht 

giebt  Gelegenbeit  zur  Satire,  wobeî,  ebenso  wie  in  Hicks. 
(vgl.  S.  122),  der  durcb  Barclay  vermittelte  Eiutluss  von 

Brant's  ,.NaiTenschiff"  unverkennbar  ist.  Die  Ladung 
enthalt  Wucherer,  BetrUger,  kindersJiugende  Madclien, 
Weiber  mit  niebreren  Liebhabern,  Gatten,  die  ebenso  viel 

taugen  wie  Brote  aus  Holz.  unzuverlassige  Dienstboten; 

BwJJmnniBgsort  ist  die  Htille.  —  Am  Schluss  soll  der 

Vir>>  von  ..Autliority"  und  „FaUhfulness"  verhal'tet  werdeih 
Wïe  „A  varice"  in  Resp.  (vgl.  S.  131  ff.)  thut  „Oourage"  jetzt 
rtillig  unltefangen;  er  begriisst  die  beiden  so  berzlicb,  als 

6b  si-'  seine  besten  Freunde  waren.  Als  ihm  dies  Qe- 
babren  nicbts  ntitzt,  stellt  er  sicb,  als  ob  mit  den  gegen 
ihn  erbobenen  Vorwtirfen  ein  anderer  gemeint  sei,  und 

will  fort,  uni  diesen  ..Schurken"  borbeizubolen.  Nattlrlicli 
exreicbt  er  auch  jetzt  wieder  seinen  Zweck  nicht 

..Ciirrfctiun"  will  ihn  ergreifen;  der  Vice  bedrobt  ihn  mit 
seinem  Dolcli,  wird  aber  endlich  gepackt  und  zum  Galgen 

geschleppt.  Aucb  jetzt  noch  verliert  „Courage"  seine  gute 
Laune  nicht:  er  fragt,  ob  niemand  der  Anwesenden  eine 

btofl  Fran  habe;  er  wolle  gern  einen  solchen  Ungllicks- 
nienscbeu  an  seine  Stelle  treten  lassen.  —  In  obigen 
Zflgaa  iTkenneu  wir  den  ini  Ubergang  zum  Spasaniacber 
»xm  10 
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hegriffenen  Intriganten,  dessen  Komik,  seiuer  Rolle  ent- 
spreeliend,  vod  aktiver  Art  ist.  Dieselbe  Art  der  Komik 

entfaltct  der  Vice  aucli  in  seinen  Verhàltnis  zu  ..Hurtinti- 

Help'\  „I'ainh'd- Profit"  uiiil  ..Feigned-Furtheranee". 
vergleicht  dies  Kleeblatt  mit  jenem  andern,  wo  der  Ehe- 
manu  hinzukam,  uni  der  Dritte  im  Bunde  zu  sein,  aber 

von  seiner  Gattin  janimerlicli  gcprtlgelt  wurde.  Sie  lebten 

zusainmen  wie  Geschwister,  und  to'teten  sicb  gegenseitig, 
sus  blosser  Liebe  zu  einander.  Gleich  darauf  verfiilh  der 

Vice  in  reineii  Unsinn:  er  erzahlt,  die  Getiiteten  wurden 

begraben;  als  sie  noch  aiclit  cinen  Tag  im  Giabe  gelegen 
hatten,  liefen  vier  voa  den  dreien  fort,  u.  s.  w.  Hier  ist 

der  Vice  schon  reiner  Hauswurst,  als  den  ibn  wohl  aucb 
sein  vennutlic»  hblzerncr  Dolch  (p.  9.  80)  kennzeicbnen 
soll.  Aucb  sonst  konmit  der  Selbstzweck  der  Komik  bei 

diesem  Vice  gelegentiicb  zum  Vorschein:  als  der  HOfling 

„WilHng-to-wiii-worsliip"  in  einem  Selbstgesprîieh  begriffen 

ist,  kommt  ..Courage"  binzu  und  tbut  so,  als  fatare  er. 
ohno  jenen  zu  bemerken,  in  einer  zuvor  begonncnen  Ge- 
schicbte  fort  (p.  49):  „und  als  sie  die  Suppe  aufgegessen 

batte,  schlug  sie  ihm  mit  dem  Li'ïffel  ins  Gesicht",  u.  s.  w. 
Dabei  scblagt  er,  in  der  erlieuchelten  Lebhaftigkeit  seiner 

Erzâiilung,  scbeinbar  unabsichtlich  den  Httfling.  SpUter 

bricht  er  einen  Streit  mit  „Hurting-Help"'  vora  ZatUO, 
dem  er  diesen  auffordert,  ihm  seinen  Anteil  zu  geben. 

„Help"  weiss  gnrnicht,  was  der  Vice  eigentlich  meine,  da 
er  sicb  nicbt  erinnert,  diesem  etwas  schuldig  zu  sein;  doch 

..Courage'"  rllckt  sofort  auf  seinen  improvisierten  Gegner 
los,  und  kampft  mit  ihm,  nach  einer  ausdrtlcklic.be 

Bilnnenanweisung  nur  zu  dem  Zweck,  mu  der  gleich 

darauf  auftrctenden  „Wantonness"  Zeit  zum  An- 
kleiden  zu  lassen  (p.  53).  Wir  baben  scbon  mancbo 

Beispicle  einer  Komik  beim  Vice  kennen  gelerut,  die.  wie 
zu  vermuten  ist,  urspidiiglicli  eine  Improvisation  darstellte. 

Das  obîge  Beispiel  ist  aber  immerhin  wiclitig  aïs  ausdrflck- 
licbe  Bestatigung  dafiir,  dass  der  Vice  durcb  improvisierte 

Spâsse  die  Pausen  auszui'Ullen  batte.    Dies  geschah  gewiss 
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auch  in  violon  andcrn  Sttîcknn.  uhne  dass  cinc  Anweisung 

iiu  Text  darauf  hindoutet.  Dit-  hunier  gn'issere  Amiunerung 
du  Vice  au  don  bcrufsmassigou  Spassmacher  wird  dadurch 

trofflich  veranschaulicht.  —  Wie  ein  Hanawurst  liberhaupt* 

wird  auch  „Courage"  absiohtlich  zum  passiven  Komikor, 
iudem  or  tlber  ilen  aiigebliclien  Tod  des  „Grecdiness'L 
Tliriinon  rergiesst.  Daa  obea  ar.wafeate  ahsiolitliche  Un- 

noqspreeheQ  gehdrt  auch  hierher.  —  l.'nfroiwillig  passive 
Kninik  legt  lier  Vice  bei  seinein  Streit  uni  den  Vorrang 

mit  den  obec  orwiilmten  drei  l'iiliulden  an  don  Tag. 
..Hurting-Help"  weigert  sîcb,  seine  Oberboheit  anzuer- 
ki'hinn .  und  als  „Couragc"  gleieh  darauf  nach  seiner 

Dreufg&agerart  gleieh  auf  ibn  lusgelit.  sagt.  „Help",  os 
wm  BttwaUea  gut.  einein  Narren  naebxagsban.  Sp&ter,  als 

.A -mirage"  die  Genossen  drei  ,(Scburken"'  nonnt,  beliauptet 

..(■'milu'ianee".  „L'ouragt>-'  soi  der  viertfl  im  Bunde,  und 

.J'rotif  erkonnt  wenigstens  in  der  Schorkerei  den  Vorrang 
des  Vice  uneingeschrankt  an. 

Cher  das  Verhàltnis  des  Vice  zum  Teufel  in  Luplon's 
Mon.  vgl.  S.  83  ff.  (Qber  „Sin"  als  teuflischen  Damon  in 
■lor  bildenden  Kunst  vgl.  Aain.  78  und  S.  102).  „Sin 

wird  hier  mehrfach  ausdi'ilcklich  „der  Vice"  genaiint  (p.  £ 
23.  2î>.  31).  Eigentilmlich  ist  die  Entsteliung  dièses  Vice. 

Seine  Erseugnng  wird  namlich  auf  der  Btilme  selbst  dar- 

gestelU:  „Money"  bringt  durch  Erbrecben  ,,Pleasure' 
berror;  ,.1'loasure"  .làsst  auf  demselben  Wege  „iSin"  ent- 

steheu,  und  „Siu'"  erzeugl  in  gleicbor  Weise  ̂ Damnation1' 
i.vg].  S.  y7).  Wieder  erha.lt  ein  abstrakter.  Gedanko,  nam- 

lich dass  Geld  VergnUgen  schaflt,  aus  Vergnligen  aber 
SUnde  und  aus  Sîinde  Verdammnis  entstelit.  achon  dadurch 

einc  komische  Farbuug,  dass  er  zum  konkrcten  Vorgaug 

LTi-sUiltot  wîrd.  Dies  gescbieht  freilich  in  einer  iiochst 

geeohjnaeklosen  Weise.  —  Man  sollte  erwarten,  dass  „Sin" 

;ils  Vorkurperuiig  der  Blinde  dom  urspn'lnglîchen  Vice  als 
déni  Vertrolor  des  Lasters  besonders  ahnlicb  sei;  tbat- 
gacblich  aber  bat  die  Intrigue  au  seiner  Rolle  einen  viel 

kleiiieron  Anteil    als  die    uieist   bis  zum  Selbstzweck  ge- 

10* 
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steigerte  Komik.  Selbst  wo  der  Cliarakter  des  Vice  als 

„SUnde"  betont  wird,  ist  immer  Komik  damit  verkulipft, 
So  rtihml  sieli  einnial  dof  Vice,  dass  keîn  Diebstabl.  Raub 
otler  Mord  ohnu  itni  zustaude  komme.  Komïscii  wirkt 

bicrbei  der  sel  bstgefal  lige  Slolz,  woinît  er  diefl  iMrvorkebt, 

als  wenu  es,  aucli  objekliv  betracbtet,  etwas  Erfrculirbes 
ware.  Spiiter  betcueit  or,  os  sei  ebenso  liberlllissig.  ilin 
zum  Btisoii  nocli  besonders  anzutreiben,  wie  wenn  DU 

eîneii  H  und  nocb  besonders  veraulassen  wollte,  bel  Biner 

gewisscn  Gelegenhcit  soin  Jîein  Binponubeben.  An  einei 
anderu  StUtlo  wîrd  der  Vice  zum  TrBger  der  Satire,  imlci» 
er  sicli  ruhnit,  weit  berunigekommen  zu  sein  iind  liberall 

selir  gcscliiUzl  zn  werdon.  —  ErgtKzlicb  ist  aucli  die  zarle 

Rtlcksicbt,  die  „Sin1'  bei  Beiner  Geburt  gegon  seinen  Vater 

„P)ëMçre"  an  lien  Tag  legt:  er  habe  nur  eins  gefllrclitet. 
dass  iiamlïeli  sein  Dolch  (den  er  also,  als  Merkmal  teinta 

Rolle,  gleicli  mit  auf  die  Welt  bringt)  „Pleasure"  liïitle 

verl'etzen  kfîiinon.  „Sin"  tbut  sich  auf  seine  vermeintltche 
Solinnhtit14*)  und  Tretïlichkeit  nicht  wenig  zu  gute.  Mit 
plotzlicber  Nutzanwendung  dieser  holien  Selbstscliatzung 
auf  die  Znscliauer  ruft  er  diesen  zu  (p.  12):  „berunter  tnit 

euren  Miitzen:  es  gezienit  oucb,  vor  inir  barhaupt  dazu- 

Btelien."  Weniger  Vaterlïeuden  als  .,Pleasure"  an  „Shr 

erlebt  dieser  an  seinem  Solme  „ Damnation",  eineiu  l'n- 
gebeuer  an  Missgestalt.  Schon  wiihrend  dessen  Geburt 
und  auch  darauf  giebt  „Sirr  seinen  vaterliehen  Getïlhlen 

in  zuweilen  recbt  unappetitlicher  Weise  Ausdruek,  wio  er 
auch  BOnst  uiebrfae.il  uniliitig  wîrd.  Spiitcr  spottet  der 
Vice  tther  seinen  Solin,  der  ein  scoftoea  Gesieht  habe, 
aber  nur  in  der  Nacht,  bei  sehwachem  Moiulschein. 

AU  „Sin",  ohne  es  zu  wisseu,  seinem  Grossvaler  ,,M<jney" 
gegentlbersieht.    wtlnscht   dieser  von    dem   ibm   gloichfalls 

"»)  Viellciulu  besass  „8in"  auch  wlrkllob  ein  ech&Ma  Âussm1 
um  il&durch  das  Verftihreriaçhe  der  Siînde  aiuudeulen.    Vuni  paï 
goglachen  Standpunkt  aus  ware    es  freilîeh  einp  gefHhriïche  Sachi 
geweaen,  ihn  so  dariustelli-n  :    auch  Must  s^in  hOlzemer  Dolch  cher 
verniuten,  dass  er  im  Narrenkostum  auftrat. 

* 
: 
: 
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unbekannten  Jtingling  zu  erlahren.  „from  what  stock 

!  Stanim]  you  un  proeeedei"  (p.  28),  ..Sin"  aher  miss- 

vantebt  „$tock"  [=  Fussblock]  und  erwidcri:  ..Th,  hM 
rtockes  I  ma  in  iras  euen  al  liambttrie".  Dit»  Miss- 
ventftadms  kann  wohl  als  Bestandteil  freiwillîgsr  passiver 
Komik  des  Vice  gelten;  sonst  ist  seine  Komik  von  aktiver 

Art.  —  Darauf  Indien  wir  den  Vice  in  den  Miensten  eincr 

MafpStr&tapârson  ,.All-for-Monej-",  also  des  Titelhelden. 
Es  folgt  das  beliebte  koniische  Motîv  der  parodierten 

■'*ffenî  lichen  Ausrufung.  ,.Sin"  fragt  seinen  Henn.  <>U  et 
mit  seiner  .Manner-  oder  seiner  Knabenstimme  rufen  solle. 
AIso  verfiigte  der  Vice  hier  tvielleiehl  aneli  in  andern 

Stilcken)  flber  zwei  versolliedene  Stimiiien,  ein  nener  Hin- 

weis  auf  die  Armiiherung  dteeer  Gestalt  an  eine  lustige 
Pijreon.  Die  Proklamaliou  erlialt  natiiHich  im  Mundc.  des 

\  icc  einen  vJillig  verkehrten  Sinti.  W'ie  dies  geschieht, 
wird  im  Test  nicht  angedeutet.  blieb  alsu  der  Improvisation 

Uberlassen.  —  „All-for-Money"  ist  eine  satirische  Ver- 
kiirpenmg  dry  Bcsteehliehkeit  des  Beamtentunu.  D« 

\ 'if.-  ••rliiilt  beim  Auftreten  der  einzelnen  sicli  auf  die 
Proklamation  hin  rucldenden  Personen  willkommene  Gc- 
legenheit.  sich  auf  deren  Unkosten  naeb  Herzenslust  in 

■  yriiselien  Witzen  und  Zoten  zu  ergehen.  Schliesslich 

bietet  der  Vice  seinen  eigenen  Sprô'ssling  ,,Dam nation", 
allerdings  vergeblich,  einer  etwaigen  Liebhaberin  aus  déni 

Publikum  zur  Heirat  an.  Er  tritt  ab  mit  der  Klage  fiber 
seine  trockene  Zunge;  er  erwartet,  jemand  werde  ihn  n 
eioem  Trunk  Bier  eiiiladen. 

Wîad,  besitzt  in  „Idlenoss"  einen  ausdrlieklich  be- 
zeicbncten  Vice.  „Idleness"  ist  hier  niannlicb,  wâhrend 
die  entspreehende  Gestalt  in  Sci.  (vgl.  S.  127)  und  in  Marr. 

'  \  l:I.  S.  141)  weiblidiiMi  Geschlechte  ist.  Der  Intrigant 

konunl  in  .,ld[eness"  noeb  zum  Vorsehein.  indem  er  den 
Helden  .,Wif  unter  dem  falschcn  Nainen  „Honest 

Beereatioa"  zur  Unzucht  verfllhrt.  Aber  noch  niebr  tritt 

die  Komik  dièses  Vice  hervor,  die  sebr  lebhal't  und  wirk- 
sani  ist.    Innerbalb  der  Grenzea  des  gerade  ftlr  ,,Idleuess" 



—    150    — 

Charakteristischen  bleibt  jene  Komik  nur  hier  urtd  da:  éô 
z.  B.  erklHrt  er,  so  faul  zu  sein,  dass  an  seineh  Fïnger- 
spitzen  *  zolldickes  Moos  wachse.  Zur  Satire  wird  dièse 
charakterisierénde  Komik  am  Schluss,  wo  der  Vice  sich 
seiner  Untttoerwindlichkeit  riihmt:  sèlbst  wenn  dîeM&nner 
ibn  tiberwunden  hattén,  die  Frauen  wttrdén  docb  an  ihm 
festhalten.  Die  ursprtinglichere  Natur  deè  Vice  tïberhatrpt 

zeigt  sich  in  „Idleness'"  Cynismen:  als  z.  B.  „Watitônnesg" 
den  Genuss  von  Eiern  als  Ursache  der  Ànschwellung  ihreô 
Unterleibe8  angiebt,  erwidert  er,  er  fBrchte,  es  sei  eine 
zweibeinige  Anschwellung.  Damit  verwandt  ist  eiii  anderës 

Motiv,  das  uns  schon  frtther  begegnete::  der  Vice  begleitet 
das  Gesprâch  zwischen  „Wit"  und  JtVantonness"  mit  bei- 
seite  gesprochenen  bissigen  Bemerkungen,  die  er  in  lauter 
Rede  in  âhnlich  klingende  Schmeicheleien  umwandelt 

Auch  als  unverbesserlichèr  Halunke  steht  „Idlenessu  einem 
Vertreter  des  Lasters  noch  recht  nahe.  Doch  diettt  sein 

Spitzbubentum  weniger  dazu,  ihn  als  solchen  zu  kenn- 
zeichnen,  als  vielmehr,  eine  FUIle  von  komischenjEinzel- 
ztigen  einigennassen  einheîtlich  zusammenzufitsséh.  Un- 

erschflpflich  ist  .  Jdleness"  in  seinen  Verkleiduiigën.  2uerst 
besfiehlt  er  als  „Honest  Récréation"  den  schlafenden  „Wit"; 
spftter  tritt  er  als  franzôsischer  Ârzt  namens  „Due  Disportf' 
auf:  dann  als  lahmer  Rattenftinger,  darauf  aïs  Bettler,  und 
endlich  als  Priester.  Als  Rattenfftnger  trifft  der  Vice  mît 

einem  Polizistcn  ..Search"  zusammen,  der  ihn  wegen  des 
Diebstahls  an  ..Vît"  verhaften  soll  und  ihn  veranlasst, 
einen  ihn  sdbst  betreffenden  mtlndlichen  Steckbrief  Sffent- 
lich  auszumfen.  Das  im  Elisabethanischen  Drama  flbliche 
ungeheure  Ungoschick  der  Vertreter  der  hohen  Polizeï 

wird  also  schon  hier  groll  beleuchtet.  .Jdleness"  stellt 
sich  als  Verktlndigcr  seines  eijrenen  Haftbefehls  sehr  ùn- 
gewandt.    entwodor    ans   Schlauheit,    odcr    nur,    uni    dâs 
^^^  •  ■ 

Publikum  zu  erheitern.  Schliosslich  beraubt  ,.Search"  ihn 
seines  (î<Mdos  und  heilt  ihn  dadurch  mit  einem  Schlagë 
von  -senior  Lahmheit.  Als  lîettler  betritt  .Jdleness"  ein 
Haus,  worin  geradc  niemand  anwesend  ist,   und  benutzt 
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dièse  Gelegenheit.  iim  einen  Suppentopf  zu  stehlen,  den 

ei  sii'h  an  dm  Hais  hangt.  Wagon  des  Topfdiebstahls 
entsteht  eine  derhkomisehe  Prligelszene  zwiselien  mehreren 
wirk lichen  Personen,  der  bestohlenen  Hausfrau  uiid  ihren 

Dienstboten  Lob  und  Doll.  -  Wilhrend  ini  Gaunertum 

dièses  Vice  die  ursprfingliche  dîimonisehe  Grundlage  seines 

l'rtypus,  wenn  aucb  zu  komischen  Zweeken  umgestaltet, 
noch  erkcnnbar  ist,  zeigt  er  sich  in  andern  FiUlen  schon 

von  vornlierein  als  hannloser  Spassmacher.  Das*  unter 

Ji'n  hieher  zu  rechnenden  ZUgen  auch  faustdicke  Derb- 

in'iren  nicht  fchlen,  ist  bei  der  ira  ganzen  doch  noch  recht 
Milieu  Stufe  seiner  Komib  selbstverstiindlich.  Hieher  ge- 

h.irt  auch  die  direkte  Anrede  an  das  Publikum:  .Jdleness" 
erkundigt  sich  zu  Beginn  seines  ersten  Auftretcns  nacb 
dem  Befinden  der  Zusehauer.  und  greift  dann  ans  der 

Menge  eine  einzelne  Person  lieraus,  die  ihn  offenbar  be- 
sonders  angestarrt  batte.  Komischen  Unsinn  entbiUt  der 

Heriebt  von  seiner  Geburt  und  Vorgeschichte.  Er  betont 

>..  lli-i  seine  Neigung  ,,to  make  mery",  und  erkliirt  sich 
selhsl  liir  den  Zweek  der  Belustigung  ebenso  geeignet,  wie 
ein  Strick  fllr  den  Dieb.  Er  foppt  den  ihn  nacb  seinem 

Xamen  t'ragenden  „Wît",  indem  er  sich  ,,Ipw"  nennt, 
irerade  eben  denselben,  einen  Mann,  der  in  seinem  Vater- 
lande  sehr  geachtet  sei;  darauf  nennt  er  sich  selbst  ebenso 
weise  wie  seiner  Mutter  Sau,  weil  er  seinen  eigenen  Xamen 
nicht  wisse.  Die  Maske  der  Dunnnbeit,  die  der  Vice  hier 

annimmt.  gehort  znr  absichtlichen  passiven  Komik;  ebenso 
seine  Selbstcbarakteristik,  er  sei  der  beste  in  der  ganzen 
O— oUachaft,  wenn  sonst  niemand  da  sei.  So  kebren  die 

iiifislen  Motive  Ireiwïlliger  Komik.  die  wir  frilher  beim 

Yii  >■  kcnnen  gelernt  haben.  bei  ibm  wieder,  nnd  vereinen 
sich  mit  manchcn  neuen  wirksainen  komischen  Zugen. 

Der  Vice  bat.  gleichsam  zu  seinen  alten  Miîtzehen  noch 

einige  neue  hinztigelenit.  —  Eine  unfrciwilligc  passive 

Komik  liegt  in  der  Behandluug.  die  ..hlleness-'  als  l'ran- 
■/.'. si:-'iiei ■  Arzt  durch  zwei  Strolche,  „Snaleh"  und  „Caich", 
erfiihrt.     Sie   rauben    ihm    das  Geld,   das    or   selbst   von 
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„Wit"  gestohlen.  utid  spoicn  in  den  von  ihnen  gcleerten 
Beutel  liincîn,  ..damit  er  doch  wenigstens  nicht  gaffl  Imt 

ausgehe".  Darauf  binden  sie  ,,Id]enes.s"  die  Iliinde  auf 
déni  Riicken,  terhUUen  sein  Gesicht  und  prllgeln  ihn  durch. 

Den  Inhalt  d erverlorcnen  Moralitiit  Play  (vgl.S.  104)  bat 
Stepbea  Gosson  in  sciner  Sclirift  „Pla,yes  emifuted  in  lïve 

Actions"  (gcdruckt  1581  oder  1582)  Uberliefert.  Ob  der 
Vice  hier  fehlt.  oder  etwa  in  „Dêlight"  zu  suchen  soi, 
lAast  sic  h  auf  Grund  jener  Inhaltsangabc  nicht  entscheldeiL 

In  der  mit  Personen  des  wirklichen  Lebens  diirvh- 
Hochtenen  Moralitàt  Contl.  (vgl.  S.  84)  von  Woodes  M 

„Hypocrisy",  die  hervorragendste  allegorische  Gestalt, 
vcrmulhlich  als  Vice  anzuseben:  ilim  stehen  ..Tyranny". 

„Avarice"  und  „SennuU  Suggestion"  zur  Seite.  Er  zeigt 
sich  als  Intrigant,  indeni  er  mit  Hilfe  von  „  Suggestion" 
den  Helden  „Philologus"  zum  Abfall  vom  Protestantismus 
liberredet.  Seine  Komik  ist  unbedeutend.  Tnlwum  blflftl 

sic  inncrhalb  der  Grenzen  des  ftir  eine  Verkô'rperung  der 
Heuchelei  Cliarakteristischen.  Zum  Trâger  der  Satire 

wird  „H,vpoerisy"  bei  seinem  letzten  Auftretcn.  wo  er 

seincn  Weggang  ankiindïgt;  aber  wenn  „Heuchelei"  aucb 
bit  sei,  Reuchler  wfirden  doch  stcts  genug  vorbanden  sein. 
Aucb  bei  dieser  Gestalt  lindet  sich  inehrfarh  das  Moliv 

der  beiseite  gesprochenen  Sarkasnien,  die  an  eincr  Stalle 

in  lauter  Rede  in  ahnlicii  klingende  Harmlosîgkeiten  ver- 

drelit  werden.  Sonstige  aktiv-komisclie  Bestandtheile  seiner 
RolSe  sind  geli^'entliclu'  Srhimpfereien  (p.  92),  eîn  scbr 
scbwacbes  Klangspiel  (Phûologu»:  foolish  gnose.  \<.  I15i. 
lustiges  Singen,  und  die  Auffordenirig  an  einen  Hngierten 
oder  wirklichen  Zuschauer  bei  m  Einzugc  des  Kardinals, 
doch  die  Mlltze  vor  diesem  abzunehmen  (p.  78).  Passive 
Komik  bcmerken  wir  bei  diesem  Vice  nur  vereinzelt:  al* 

der  Kardinal  ilm  auffordert,  ihm  bei  m  Verhiir  des  „Plii|u- 

logus"  zu  liclfen,  willigt  -.Hypocrisy"  mit  Freoden  eii>. 
verspricht  sich  aber  —  onabsichUich  —  zu  seinen  Un- 

gunsten:  „1  util  be  thc  noddy  —  /  sknuld  sag  the  not- 
arg"  (p.   79). 
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Auch  Lad.  von  R.W.,  wahrscheinlich  Robert  Wilson, 

enthUlt,  wie  die  nimsten  jHageren  MortriittUen,  mehrere 

Personen  des  wirklîchen  Lebens.  Als  Vice  ist  hier,  ob- 

gleich  niclit  ausilrlicklicii  bezeiehnet,  ..Simplicity"  zu  be- 
traehten.  Dièse  Gestalt  bedeutet  eine  wiclitige  Stufo  in 

(1er  Entwickelung  des  Vice-Typus  innerhalb  der  Moralitiiten  : 
dafa  Stfiok  ist  die  iilteste  vorhandene  Moralitat,  worin  der 

\  i'  r  Beau  urspriinglielies  Intrigantootnin  scbon  vflllig  ab- 

;  ii.it.  ..Simplicity"  ist  bloss  Spassmacher.  uiul  als 
VerkSrperung  der  Einfalt  ein  Vice,  der  schon  iin  Ùher- 
gang  zu  don  Clowns  begriffen  ist.  Damit  ist  En  Bnng 
auf  den  Vice  auch  in  den  Moralitiiten  ein  Zustand  er- 

roicnt,  zu  déni  das  Ubrige  Draina  schon  lange  zuvor,  bereits 

in  Weath.  (vgl.  S.  98),  geiangt  war.  Die  Rolle  des  Vice 

als  ..Simplicity"  bringt  es  mit  sich.  dass  die  passive  Komik 
in  ihra  noch  mehr  hervortritt,  als  (lies  schon  bei  seinen 

unmittelbaren  Vorgiingern  geschah.  Aber  so  selir  hier 
auch  der  Vice  von  der  ursprunglichen  Gnmdlage  seines 

WeMBH  LosgelCst  erscheint,  sein  orgam'scher  Zusammen- 
hang  mît  der  ganzen  Typenreihe  bleîbt  doch  inmier  noch 

nachweisbar.  Er  zeigt  sich  besonders  darin,  dass  ..Sim- 

plicity" in  der  Charakterisierimg  seiner  schurkischen  Ge- 
fahrten  sarkastisehen  Wit-z  entfaltet.  Seine  zu  einem  Ver- 
t  roter  der  Einfalt  schlecht  passenden  Sarkasmen  sind  ein 

Erbteil  dos  a!ten  Vice,  dessen  leiebl  in  Cynismus  aus- 
artende  Spottsucht  wir  schon  oft  festgestollt  haben.  Nur 

spricht  JSïmplîcity"  seine  biBsigen  Bemerkungcn  nient,  wie 
BNUri  der  Vice,  halblaut  beiseite,  sondern  sagt  sie  den  be- 

brefEende]]  Personen  freimiltig  in's  Gesiclit.  Er  vergleicht 
„Dimmul.ation".  ltFraud'\  „Simony"  and  ,,Usury"  mît  den 

rier  Buben  {„hiave&")  des  Kartenspiels,  nnd  l'tilnt  diese-n 
Vèrgleîcn  noch  iin  einzelnen  durch,  indem  er  durch  Wort- 
spiele  mit  den  Namen  der  vier  Farben  des  Kartenspiels 

jeden  der  vier  Schurken  kennzeichnet..  —  Die  sonstige 

aktive  Komik  ..SimplidtyV-  zeigt  ibn  als  blossen  Spass- 
macher. Mehrfach  wendet  er  das  bieher  gebflrige  Motiv 

der  direkten  Anrede    an    das  Publikum  an;   einraal  greïft 
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er  sïch  ans  der  Menge  einen  einzelnen  Zusrhaiier  heraus, 

der  Beinea  Munil  weit  aufgespm-t  liât.  —  Passive  Komik 

enlfaltet  ,,Siniplicitv",  itidoin  er  speziell  mit  den  bâurischen 
riowns  die  Eigensehaft  der  Uefriissigkeit  teilt.  Er  ist  anf 
dlesti  seine  Eigenscbaft  nicht  wenig  stolz.  An  die  Clowns 
eriunert  aueh  sein  Missvcrstehen  und  Verdrehen  ihm 
fremder  Worter.  Meist  kommt  dabei  fin  blosser  Unsinn 

bernas:  su  sn^t  or  ?..  Jî.  seibstgeTàllig  (p.  253):  ,.mark  the 

roii'iiorlit'Otcr  \-=  COmportaQCe]  of  my  future".  Statt 
,.(/  ii  m  h"  yerstelit  ii'  •jltuk-eggs'':  hier  flihrt  das  Miss- 
verstîindnis  zu  einein  unfreiwilligen  Klangspiel.  Gleieli  zu 
Anfang  tiîlt  der  Vice  als  ein  mit  Mehlslaub  bedeekter 

Miillrrliursche  auf;  er  will  sicli  in  London  einen  andern 

Beraf  aussuchen,  weii  er  die  zuweilen  sogar  handgreif- 

liclien  Neckereien  der  Madeheo  wegen  seines  MUller- 
handwerks  nicht  langer  ertragen  kann.  Trotz  seîner  hier 

und  da  hervortretenden  Selbstgefiilligkcit  ist  ..Simplicîty"' 
sjiii  8*inar  Beechranktheit  wohl  bewusst.  Schiesslich  ist 

er.  da  er  nicht  arbeften  woîlte,  zuin  Beitler  geworden; 

aueh  jetzt  erfahrt  er  eine  sclilechte  Bchandlung.  und  zwar 

dinvh  zwei  Berufsgonossen,  die  ihm,  wie  er  selbst  klagt, 

das  faste  Esscn  wegnehmen  und  das  starke  Bier  weg- 
trinken,  und  ilin  so  gerade  an  seincr  emplindlichston  Stello 

treffen.  Jene  beideu  berauben  auf  ..Fraud's"  Anstiften 

einen  auslandtsclu'n  Kaufniaiin.  Weil  ..Simplicily"  den 

Aul'enthalt  Berner  wegen  ihn-s  Raubea  verfolgtcn  Gemmai 
niclit  auzugeben  weiss,  empfiinirt  er,  der  am  Raubc  ganz 

Utischuldige,  die  Prllgelstrafe;  die  wahren  Schuldigen  da- 

L'i'iren  bleîben,  wie  es  scheint,  unentdockt,  und  ..Frainl" 
wird  sogar,  als  reicher  Manu  und  BUrger  der  Stadt.  n>H 

der  Poliz-'î  mit  Ehrerbietung  behandett.  Der  Vice  ist 
migsllkh  darauf  bedacht,  scîtie  Prllgel  nur  ja  auf  die 
nackte  Haut  zu  bekonimen,  damit  ilmi  nicht  die  Kleider 
verdorben  wllrden.  Er  wllnscht  naeh  allen  Regeln  der 

Kuust  gepeitschl  zu  werden:  sonst  seî  das  Peitschea  nicht? 
wert  Ober  diesea  Punkt  erliâlt  er  vor  Vollzug  der  Strate 

viillig  berubigende  Zusicherungea.    Hier  gebt  die  pMoire 
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Koniik  oITenbar  (tbcr  das  fiir  einen  Dmtmikopf  Obarakte- 

ristieclir  hîiiaus,  —  Wâhrend  den  Vorg&ngern  diesee  Vit» 
i-elicr,  selbst  eymecher  Witz  durcbaua  angemâssen 

m.  l'isi-hcint  er  mit  „Sirnplicïty,s*-  Datnmaeit  unvereinbar. 
Datât  Bdndigl  der  Verfasaei  gegen  die  Forderung  Biner, 

Mao  Uiefl  ln'i  'li'i'  lustàgen  l'erson  niclit  einlu-ii  ]i.  lu.  11. 

doch     w;iii- qu'ils    wiili-i^pruclisloson     l 'linnikter/.etchnnng 
<y&  B.8«). 

Von  Wilson  ist  auoli  die  Moraltint  Lords,  aise  Fort- 

-rt/iin-  des  eben  besprocbeni'ii  Stiiekes.  ..SimpHcity1* 
îsi  ain'h  im  jûngeren  Stttcke  die  kosrfsche  Hauptfignr. 

[net  vniliy  oeuen  Seite  lernen  wîr  ilm  hier  tresses, 

nSmlich  als  Ehemans.  SeisWeîb  beisst .,Painful  ivunrv. 
In  den  frQberes  MbralitSten  natte  der  Vice  iiberbaupt 

fct.'iit  iieisiinliViie?  \'.-i  hlUtnîs  zum  weiblichen  Gesehlecst; 
aui'h  ..SiniplifitvV  Elu'  beweist  die  scbnel)  fortschreitesds 
Indmdaalisierung  des  Vice.  Wâhrend  die  Bestandteite 

vnn  ̂ SiinpIicltjyV  Kmiiik  grOsstenteils  dieselben  geblieben 
-nul.  i.-t  dièse  Komik  selbst  nocb  weiter  Lïestoi::ort  wonlen; 

icbl  der  eïnea  Clowns  im  eigentlichen  Draina  oft 

bo  sehr,  dass  ..Siinplieitv'-  sich  von  eïneni  soiclien 
t  lnwii  eigenttich  nur  noch  durch  seinen  allegoriscben 
Xamen  usterscheidet.  Seine  fiir  einen  Vertreter  der  Ein- 

!;>lf  sa  weiii;:  passe n den  Sarkasmen  kehren  auch  bier 

■'.  i.-il.-c:  mir  sprïcht  er  sie  jetzt  teilweise  beiseite.  Die 
direktc  Anrede  an  das  Publikuin  kommt  nur  einmal  vor; 

wendet    ..Sïmplicity'',   der   zu  Anfang  als  ar   r 
Londoner  Bilr.irer  and  Verkaufer  von  PUnkclsiingerliedcrn 

wargefBhrl  wird.  das  absichtliche  Wortspiel  ô'fters  an.  Auf 
aewe  Fran  bezieht  sicb  sein  Wortspiel  als  Antwort  auf 

..\Viirs"Àii<si'ni [(-■.,/  heshrew  (hee"  [etwa  -  Sappernient!]: 
„I  am  beshrgwcd  [mil  einer  .,Sbrew"  versehenj  aireody,  for 

arriei"  (p.  387).  ..\\  III '.  „Wit"  und  ,.Wealth'\ 
•  in  Kleeblatl  naseweiser  BUrsehchen,  die  ilen  drei  „Lords" 

vmi  London  als  Pagcn  dienen,  nnd  ..Simplicity"  als  ein- 
facbeil  Mann  des  Volkes  hochmiitig  bcliandeln.  werdeu  von 
ilini  mit  derBenicrkung  ahgefertigt:  ..yau  shaultlbe  serncd 
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ail  wi&  my  Lord  BircAley"  [d.  h.  der  Birkenrute]  (p.  400). 
Hier  barÛhrt  sich  JSiinpIicityY'  Komik  mit  der  vorwiegcnd 
nktîveu  Komik  des  Hausnarron.  Noeh  hiiiitiger  sind  aber 
liieMiSBveratAndDissenadunabsichtHchettWortTflrdrehiîflgOB, 

in  (ienen  ...Simplieitv's"  clownmassiges  Tiïlpeitum  zu  Tage 
tritt14*).  Er  Uberreîcbt  den  Lorda  seine  „8vpptttntatîott." 

(statt  ,, supplication"]  (p.  468),  uni!  versiehert.  BÎfl  betnfib 
„ihe  puppet-îike  tnaltlr  (wohl  Btatt  „pubUc  irealth")  (p.  484). 
r;iniii;il.  ala  der  Vice  sich  gerade  besondera  gewithlt  ans- 
driicken  \vitl,  ontsehliiptt  iiim  Btatt  ,,ridelicef  ,,viÂi  liet 

shiif"  (p.  897).  Statt  ..tcutcheunn"  verstekt  er  ,.cnshions" 
(p.  880).  Verwandt  mit  den  Wortvcrdrehungen  îst  die 

Sinneeentatelrang  durcb  Umstellung  von  Satztfaettea;  z.  B. 

sagt  .. Simplicité"  zu  ..Diligence'",  dem  Vertreter  der  l'nlizei: 
../  Iniri-  beat  seeking  ye,  as  a  mon  shovld  seek  a  load  of 

lun/  m  a  needle's  eye"  (statt  ,taneetUe  in  a  load.  af  hmf) 
(p.  4H1).  Damit  hangt  Uberhanpt  daa  Sprechen  von  konii- 

sclu'in  l.'nsînn  zusaniineii.  der  in  der  Varm  einer  un- 

gareintea  Argumentation  ..Siinplïeitv"  in  don  Mund  gelegi 
winl  (p.  484 — 487).  Die  ironischen  Lobsprilche,  die  der 
Vice  liir  dieae  seine  Rede  erntet,  nimmt  er  natiirlich  ffir 

ban  Miinze,  obgleich  er  beî  einer  aridern  tiolegenheit 

(p.  399)  Selbsterkenntnis  Terrât,  Er  beiast  ..Wit"  berzlich 
wWbamrnen,  weil  er  ihm  so  lange  gefehlt  bahe  (p.  388): 

hier  iat  es  offenbar  hauptsiieklieh  daraul'  abgeseheo,  eine 

komiache  Wendung  anzubringen,  weniger  daraul'.  den  Vice 
als  Duuimkopf  zu  kennzeichnen.  —  Xatilrlich  wird  auch 
in  dieeem  Stûek  dein  die  Einfalt  verkOrpernden  Vice  wta 

andern  Personen  sehr  iibel  mitgespielt.  ,.Fraudu,  als 
franaCaiacher  Kaufmann  verkleîdet,  beachwatet  ibn,  ihm 

tlir  10  Shilling  angeblich  goldene  ScbmuckBaiefaen  abzu- 
kaufen:    spîlter    etellt    sich    deren    Wertloaigkaït    hcnms. 

M")  ..Prcfarmm"  statt  „pr*fermeW  (p.398)  erkllirt  sic»  wohl  s 
mundarUIftbe  Auasprachc  tins  gemeinen  Matines,  gehôrt  afco,  stnag 

gcnommen,  ebonso  wenig  nicher  vif  ..nutsr/r  qi  :t!i'2).  eiiie  intéressante 

voUwetymoloitlsohe   Umbildang   von    „rarwpt",   mil  i'hertragung  der \..iill:.'  ...  i-  ms  fini  mu  lui  lui 
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Scblifsslich  ist  es  mit  grossen  Sefewierigkieiten  dem  \  tee 
gatangen,  «FtaudV  Bestrafung  dsrebnuetften;  aoer  selbel 
dièse  Bestrafung  sclilîigt  zur  reinsten  POSM  ans,  wodorota 

der  SeUwtsweok  der  Komik  hier  gans  klar  zu  Taire  tritt 

Er  wird  auch  aJlogoriscb  dadurch  ukgedaoHit,  dan 
.JMeasinv  aïs  tticbter  fungiert.  „Pleasinv  enteebeidet, 

nSùnpttci(ju  solle  die  Bestrafung  des  an  «fîtes  Pfestea 
gebundenen  „Fraudu  selbst  vollziehen.  indem  er  mit 

verbundenen  Augdi  ..Frnud's"  Zunge  ausbremini  bo)1 
.sinijiiii  hy"  wird  dreimal  uni  sic!:  selbst  gedreht,  and  dann 
gerade  nach  der  falschen  Richtung  hingewendet,  so  dass 

er.  si  ait  ..Fraud'"  zn  treffen.einen  Pfostcn  auf  de?  antgegen- 
gesetzteu  Beite  ein  wenïg  verbrenuL  —  Dass  wSîmplîcîtJ* 

als  Ehemanu  auch  nur  passiv-kouiischen  Slofi"  darbictet, 
ist  bei  der  damaligen  Vorliebe  fttr  die  Koinik  des  Paûtoflfel- 
heldentums,  and  bei  eînetn  Vertreter  der  Einfalt  aelbat> 
verstundlîeh. 

Im  anonymen  Trauerspiel  More  werden  dem  Titel- 
belden  von  eitier  wandernden  Scbauspietorgeeellschaft 
HNhnrfl  Stiicke  zur  Auswahl  vorgelegt.  ans  denen  er 

„Tbe  Marri  âge  of  Wii  and  Wisdoin"  ausw&blt  ities  Stûck 
wird  daun  auch  wirklîch  als  Draina  im  Draina  aulgcfillirl. 

ist  alier  trotz  des  gleicldautenden  Titels  niclit  mil  Wisil. 

(ygL  S.  149—152)  îdentisch ,so),  sondera  eîne  Verschnielzung 
von  Wisd. undTreas. (vgl. S.  137—140);  mit  letzterer  Moratitiit 

bat  es  ̂ Inclination"  als  Vice  und  inebrere  Einzelztige 

gemein.  ,,Inclination'sL~  Ztigelung  kehrt  z.  B.  in  veriinderter 
Fonn  auch  hier  wieder.  Den  holzernen  Dolcb  schwîngt 
der  Vire  freilieh,  ausser  in  Treas.,  auch  in  andern  Sttlcken; 
hirr  benntst  er  îbn  zu  einer  improvisierten  Bedmhung  des 

Publikums,  das  in  diesem  Pallp  durch  die  Personen  (1rs 

Trauerspiels  als  des  eigentlichen  Stockes  gebîldet  wird. 
Von  den  sonstigen  ilblichen  Bestandteilcn  der  Komik  des 

Vice  findet  sicli  nur  eîn  Wortspîel  (Sir  Thomas  More  :  more, 

»»!  Audi  nicht  mit  Juv.,  wieWftrd(I73)  beliauptet; 

BtBek  teUj  es  nur  die  Rolle  des  „Good  C   nsel", 

i  diesem 
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p.  70).  Der  V>rfasser  behandelt  das  eingelegte  Zwischen- 
spiel  mit  ironisierender  Ùberlegenheit,  die  sich  iiberhaupt 
leiclit  bcim  Draina  im  Drama  einstellt,  besonders  wenn 
das  eingelegte  Stlick  eine  altère  Kunststufe  darstellt  als 
das  eigentliche  Drama,  und  wenn  die  Vorbereitungen  zur 
Auffuhrung  jenes  Stiickes  auf  der  Blihne  solbst  vorgeflihrt 
werden.  Dièse  ironisierende  Behandlung  zeigt  sich  auch 
in  der  Rolle  des  Vice;  sie  wirkt  zersetzend  auf  dessen 

Koinik,  wie  iiberhaupt  auf  die  ganze  eingeschobene  Mo- 
ralitiit.  Wir  sehen  aus  diesem  ironisieronden  Tone,  dass 
die  Moralitateii  und  mit  ihnen  auch  der  Vice  schon  da- 

mais anfingen  zu  veralten. 

Das  allmahliche  Absterben  des  Vice  wird  uns  auch 

bezeugt  durcit  Thomas  Nash's  ,,Strange  Newes  of  the 
Intercepting  certaine  Lctters",  1592m),  worin  der  Ver- 
fasser  die  Verskunst  Gabriel  Harvey's,  offenbar  um  sie 
herabzusetzen,  mit  dem  Stile  des  alton  Vice  vergleicht, 
und  als  Beleg  sechs  Zeilen  aus  einer  gewiss  viel  âlteren 
MoralittU  beiftigt,  die  sonst  unbekannt  ist.  Hier  verheisst 
der  Vice,  er  werde  sogleich  kommen.  nachdem  er  sein 
Wasser  abgeschlagen,  und  beschliesst  seine  Rede  mit 
dem  bei  dieser  Gestalt  so  beliebten  sinnlosen  Wort- 
geklingel. 

Ein  verspiiteter  Nachzligler  ist  die  anonyme,  wàhr- 
scheinlich  nach  einem  alteren  Stlick  bearbcitete  Moralitât 
Lib.  Die  Gestalt  des  Vice  fehlt  hier  ebenso  wie  in  dem 

Anthony  Brewer  zugeschriebenen  Stilck  „Linguatt,  das 
auch  als  eine  Art  Moralitiit  anzusehen  ist. 

In  den  MoralitiUen  der  îilteren  Zeit  fehlt  der  Vice, 
wie  wir  sahen,  ziemlich  haufig.  Die  fortscbreitende  Ent- 
wickelung  brachte  ein  immer  hilufigeres  Auftreten  des  Vice 
mit  sich.  Aber  auch  in  den  spateren  Moralit&ten  fehlt  er 
zuweilen;  er  war  also  zwar  eine  beliebte,  aber  niemaljs 
eine  unentbehiiiche  Gestalt  dieser  Dramengattung. 

M)  Vgl.  Collier  11 207. 
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■  Vice  in  den  komiscben  Zwiscbenspielen 
und  ini  eigentlicbcn  Draina. 

Da  der  Vice,  wie  scho»  betont  warde,  urspriinglicb  in 

den  Moralitiiten  wurzelt,  und  erst  von  diesen  sas  auch  in 
andere  Dramengattungen,  als  ein  diesen  im  Qrundfl  fremdes 

Elément,  eingedrungeu  ist,  konnen  wîr  solche  kimiisehe 
Zwischenspiele  und  eigcntliehe  Dramen,  in  dencn  gai  keio 

Vice  vorkoinmt.  vtilh'g  ausser  Betracht  lassen:  nui-  liei  den 
Miualitiiten  ist  es  von  Wichtigkeit,  aucli  die  Rille  des 
Fehlens  des  Vice  und  ilir  numerisches  Wrliiiltnis  zii  < I < ■  ri 

Fallrn  StAOBB  Yorliandeiiseiiis  zu  bcrlk'.ksiebligen.  Daher 

werden  von  den  ïn  diesen  l'nterabscbnit!  ge-liiirigen  StuVken 

nur  solche  vorgeflibrt,  in  denen  unzwcil'elhan:  do?  Vice vorhanden  ist. 

Cberbaupt  die  iUtesten  Beispiele  eines  aus,lnirklk'li 
bezeichueten  Vice  bielen,  wie  scliun  erwalmt.  John  Hey- 

wood's  Weatli.  und  Love  (vgl.  S.  98).  lu  Wealh.  ist 
«Merry  Report"  aïs  Vice  die  einzige  nllegorische  Person 
des  StUckes  (vgl.  S.  105),  dessen  ilbrige  Gestalteu  bis  auf 
die  mythologisehe  Figur  des  Jupiter  T.vpen  des  wirklichen 
Lebens  sind.  Brandi  weïat  (S.  Ll)  auf  die  Verwandtschaft 

unseres  Zwiscbenspiels  mit  Chaucer's  „House  ol  Famé" 
hin,  das  vîelleicbt  als  Quelle  gedient  hat.  Fiir  ...\Iltiv 

Report'*  konmil  aber  iliesc  Quelle  nicbt  in  Betraebl:  als 
Justige  Botscluiff  knilpft  er  eher  an  den  lustigen  Boten 

nMirtb"  in  Pride  an  (vgl.  S.  113  ff.),  dein  er  auch  in  der  von 

der  Bb'sartigkeit  der  meisten  andern  Viee-U  estai  te  n  so  selir 
abstechonden  Harnilosîgkeit  seines  Wesens  gleiebt.  Wie 
aber  selion  oben  (S.  98  und  Anm.  117)  angedeutct  worden 

ist,  erinnern  auch  bei  „Merry  Report"  einige  Zuge  tlilciitig 
an  den  Intriganten,  den  der  Vice  sonst  darzustelb'i]  pflegt 
Solche  ZUge  erblicke  icb  in  der  zweideutifren  Art,  in  der 

„Merrv  Report"  mehreren  Bittstellera  seine  Fiirsprachc  bei 
Jupiter  in  Aussicht  stellt.  Naclidem  der  Kaufnianu  ihiii 

seine  Angele^enbeit  anvertraut  und  sicli  entfernt  bat,  sagt 
der  Vice  (p.  399),  jener  vertraue  raehr  auf  ion,  als  er  ibin 
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Grund  dazu  goben  werde.  Den  beiden  MUllern  versprb 

er  gleicbmiissigc  Vertretung  îlirer  Interessen;  aber  seine 
Beteuerung  nach  ibrcni  Abgang:  wenn  er  dics  Verspreeben 
nicbt  erfillle,  miigen  die  beiden  bis  îiber  die  Obren  in  den 

Suinpf  geraten  (V.  763  ff.),  zeigt  docli,  wie  wenig  ernst  seiu 
Versprccben  gemeint  war.  Die  Waschfrau  fordert  der 

Vice  auf,  ibm  ibr  Anliegen  vorzutragen:  er  werde  nicbt 
verlelikii.  es  EU  hintertreiben  (V.  890).  Statt  nun  aber. 
wic  inan  nacb  alledem  crwarten  sollte.  in  lier  Stunde  der 

Entscbeidung  vor  Jnpiter's  Tbron  wirklieb  als  Intrigant 
autzutn-ten,  bericlitel  der  Vice  dem  Gotte  die  Wllnsc.be 
d«  Hiizi'lnen  Personen  ganz  trocken  und  sacblieb.  lirai 

bci  aib'ii  Bonjtâgea  Gelegenheiten  zeigt.  er  sien  als  blosser 
Spassmacbor.  der  mit  emem  Intriganten  gar  nicbts  geotets 

bat.  Er  gleiclit  eincni  Scbauspieler,  der  in  einer  neih'n 

Rolle  aui'tritt,  aber  vcrgessi'u  liât,  den  Haute!  abxolegNl. 
den  er  zuvor  in  einer  andern  Rolle  gctragcn.  Die  zwei- 

deutig  klingenden  Worte  des  Vice  stehen  nul  seiner  tbnt- 

slii-liliclien  ilarnilusigkeit  gar  nicht  itn  Eiaklang;  sir  cr- 
kliitvii  sicb  nur  als  oin  mit  den  kouiisebcn  Bestandteilen 

der  Vice-Rolle  aus  den  Moralitiiteu  berlibergenommenes 
Oberbleibsel,  das  sicb  als  iiberlebte  Forin  erbielt,  aucb  w>. 
es  nicbt  inebr  znm  neuen  Inhalte  passen  wollte.  Als 

ypassmacbcr  entfaltet  der  Vice  eine  ausschlicsslicb  aktive 

Komik,  die  sicb  durcli  seinf  cynîschen  Witze.  Zoten  und 
selir  massiven,  oft  bis  zur  Unflatigkeît  gesteigerteil  Darfc 
beiten  vielfach  mit  der  Komik  anderer  Vice-Gestaltei 

berubrt.  Er  nimnit  der  Rctbe  nacb  eîneii  jedes  der  auf- 

tretenden  Bittsteller  aul's  Korn.  Das  Hrunerblasen  des 
Edelniiinns  dieat  déni  Vice  zum  Anlass.  sicb  in  ScbenU 

Qher  das  spâter  so  beliebte  Motiv  des  gehfirntea  Hahnreis 
EU  ergehen.  Er  stellt  den  Edelmann  dem  Gotte  als  aines 
■Jiigrr  vor,  der  gern  ein  oder  zwei  Saueu  von  diescr  Art 

JBges  wiirde:  dabei  zoigt  er  auf  die  unter  den  Zuschauern 
aiiMcsi'iiden  Franen.  ein  Prëbcben  dessen,  was  ilie  Seliau- 

spieler  den  „Grilndlingen  des  I'ailerres"  damais  bieten 
durften.  Die  Unllatigkeit  des  Vice  dem  Edelmann  gegentlber 
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lasst  nichts  zu  wiinscben  tibrig.  Als  dieser,  weil  sein 
Stand  der  erste  im  Staate  sei,  sicb  das  Haupt  der  iibrigen 
Stîinde  nennt,  und  dièse  Bezeicbnung  aucb  auf  „Merry 

Report"  ausdebnt,  freut  sicli  der  Vice,  ausser  seinem 
eigenen  Haupt  nocb  ein  Haupt  zu  besitzen.  Ûber  dièses 
sein  zweites  Haupt  reisst  er  wieder  unllatige  Witze,  und 
als  der  Edelmann  sicb  entfcrnt  hat,  webklagt  er  iiber  die 
Trennung  seines  Hauptes  von  seinem  Kcirper,  die  ;  wobl 
scincn  Tod  bedeuten  werde.  Den  beiden  Mtillern  erziihlt 

er,  er  selbst  besitze  aucb  sowobl  eine  Wasser-  als  aucb 
eine  Windmuhle.  Seine  weitere  Ausfiibrungen  zeigen,  dass 
obige  Worte  einen  unflatigen  Sinn  baben.  Der  Dame 
gcgeniiber  verfallt  der  Vice  ins  Zoten  und  cynischen 
Spott.  Das  Hinzukommen  der  Waschfrau  fiihrt  ein 
Scbimpfduett  zwischen  ibr  und  dem  Vice  berbei,  und 
bringt  das  Gespriich  wieder  ins  Fabrwasser  der  grobsten 

Derbheit.  —  Weniger  derb  ist  ,,Merry  Report  "s"  Komik 
an  andern  Stellen.  Zu  Anfang  dos  Stuckes  ineldet  er 
sicb  zur  Botenstelle.  die  Jupiter  zu  vergeben  hat:  er  redet 

diesen  ganz  vertraulich  rbrothei"'  an  (V.  98),  und  antwortet 
auf  des  Gottes  Frage,  wer  er  sei:  „icb  bin  es".  Durcb 
die  neue  Stelle  wird  sein  Selbstgefiihl  gewaltig  gehoben: 

er  wettert  gegen  die  Zuscbauer  nacb  Art  der  bramar- 
basierenden  Tyrannen  in  den  Misterien  (V.  188  ff.),  und 
vcrlangt,  sie  sollton  vor  ibm  ibre  Miitzen  abzieben  und 

niederknien.  Als  der  Wassermuller  ibn  „brother"  und 
«foliote"  nennt  (V.  481),  verbittet  sicb  der  Vice  naehdriick- 
licb  eine  solcbe  Vertraulichkeit.  Der  Dame  teilt  er  mit, 

Jupiter  sei  nicht  zu  sprechen:  er  sei  gerade  bescbal'tigt, einen  neuen  Moud  zu  macben:  die  alten  Monde  biitten 
hauptsiichlich  durcb  die  Nasse  scbon  sebr  gelitten.  so  dass 
sie  leck  geworden  seien.  Darauf  singen  Vice  und  Dame 
zusammen  ein  lustiges  Lied.  A  m  Scbluss  klagt  der  Vice 

iiber  seinen  scbweren  Dienst.  Er  wisse  nicbt  einmal,  wie- 
viel  er  an  festem  Lobn  erbalten  werde.  Die  Dicner  des 
Teufels  biitten  hundertmal  mcbr  Nebeneinnabmen,  und 
liberhaupt   ein    lustigeres    Lebcn.     Natiirlicb    sollen    dièse 

P&Iaestra  XYIL  11 
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Klagen  nicht  oine  wirkliche  Unzufriedenheit  des  Vice  aus- 
drtlcken,  sondern  nur  Gelegenheit  bietcn.  Jupiter  zu 

travestieren  :  dem  gleicben  Zweck  client  ja  auch  die  Ue- 
schichte  vora  neuen  Monde. 

Deutlichere  Anklange  an  das  ursprîinglicbe  Wesen 

des  Vice  bemerken  wir  bei  „Neithcr  Lover  nor  LovedA\ 
dem  Vice  (V.  1294)  in  ITs  Love  (vgl.  S.  98  und  159).  Er 
ist  zwar,  gleich  don  tibrigen  drei  Personen  des  Stiickes, 
keine  allegorische  Figur,  stelit  aber  einer  solchen  doeb 
immerhin  recbt  nahe,  insofern  er  nicht  e-inmal  eine  typiscbe 
Gestalt  genannt  werdcn  kann,  sondern  weiter  nicbts  ist 

als  „ein  personifizierter  Gemtitszustand",  wie  Swoboda  i lui 
treffend  néant  Die  Verwandtschaft  dièses  Vice  mit  scïncm 

Urtypus  zeigt  sicli  besonders  darin,  dass  er.  uni  seinen 

Gegner  im  Wortstreit  zu  widerlegen,  oine  Lttgcngesdrichli» 
vorbrijigt,  also  eine  Ait  koniischer  Intrigue  nnwendct. 
Aucb  die  sonstige  Komik  des  Vice  ist  von  aktiver  Art. 
wie  ja  iiberhaupt  die  Alleinberrschaft  oder  das  Vorwiegen 
der  aktiven  Komik  ein  Merkmal  aller  altérai  Viee-Cîo- 
stalten  ist.  Meist  steht  dièse  Komik  mit  dem  Wortstreit 

des  Vice  in  Zusammenhang.  Ein  unausgebildeter  Keim 
zu  passiver  Komik  kann  bocbstens  darin  erblickt  werden. 

dass  der  Vice  einmal  vom  geliebten  Liebhaber.  seint»m 
speziellen  Gegner,  in  die  Enge  getrieben  wird.  so  dass  er 
genotigt  ist,  seine  Zuflucht  zu  eineni  Bucbe  zu  nelmien: 
er  bemerkt  aber  erst  jetzt,  dass  er  das  lîuch  nicbt  bei 
sicb  bat,  und  eilt  daber  binaus,  es  zu  bolen.  Sonst  ist 

der  Vice  durcb  das  sorglose  Gleichgewicbt  seiner  (iemiits- 
verfassung  seinem  zwiseben  scbroffen  Gegensiitzen  drr 

Stimmung  bin  und  lier  scbwankenden  Gegner  meist  iiber- 
legen:  dièse  Oberlegenbeit  iiussert  sicb  gewobnlich  in  der 
Form  des  Spottes.  Gleich  anfangs  begrîisst  der  Vice  dun 
sicb  verzllckt  geberdenden  geliebten  Liebhaber  als  die 
verkorperte  Albernbeit.  Aucb  dieser  Vice  pfeffert  seine 

Reden  mit  Zoten  (V.  700)  und  l'nllatigkeiten  (V.  1020  ff.). 
Ein  besonderes  Mittcl  seiner  Komik,  das  wir  sonst  nur 
vereinzelt    finden,    ist    die    scherzhafte    Anbaufung    der 



gloieben  WtMn  und  Etedeweûdungen  (z.  B.  V.  7n:-i  il'.i.  eja 
Mutiv.  lias  in  cirn-iii  Patte  mit  einem  Wortspiel  verlmndeii 

enoheiot  i  /<""  :jaaur,  n.  b.  w.,  V.  T8,r>  ff.).  Ein  andcres  Mal 
spielt  der  Vice  mit  (1<t  imelistiiMielien  mul  der  iibVrtragenen 

Bedeutnngdee  Wortea  ntcoodeoek"  (V.  1881  Ri).  Wîe„Merry 
Report"  sicb  in  Beiner  neuen  Wlirde  aïs  Bote  fines  Gottes 

sein*  geuobea  l'iiiilt.  bo  steigt  aucli  (las  Pellistgefiihl  des 
Ofohtliebenden  Nïoli tg* ■  1  i o f>te n  sehr  bedeutend.  ala  er  ini 
StivK  zwisclicD  déni  nichtgelicbten  Liebenden  und  der 
iiirliilirhi'inli'ii  (Mieliten  ziun  Seliiedsriebter  eruannt  wird. 

Der  reine  Hanswurst  koramt  in  dieeem  Vice  zum  Vor- 
Bobeû.  als  er  auf  einmal  mit  einem  kupferoen  Topf  auf 

diiii  Kopf  aul'taucbt:  der  Topf  entliiilt  bminende  Raketen 
und  der  Vice  ruft  uiiaul'hurlicli  „Feuer!  Feucr!  Wasser! 
Waseert",  bie  aile  Raketen  abgebrannt  sind.  Damit  leïtet 
er  seine  oben  angefttbrte  intrigue  in  dcrbkomischer  VVeïse 
wirksam  ein  (iiber  die  Qucllen  dièses  Intrignenmotivs  virl. 

Braodl  S.  L!II|.  Das  Sti'nk  ist  eigentlich  kein  Draina. 
Modem  ein  drame  nartiges  Streitgedicht  nacb  Art  der 

Iran/Asisclien  ..jeux  partis". 
lin  Etnonymen  Zwiachenspiel  Nice  kommen.  ausser 

..Worldly  Sbanie"  und  .,Iniquity",  nui*  wirklicbe  Porsouen 

TOT.  plniquity"  ist  zwar  QÎcbt  ausdrlicklieii  als  Vice 
bezeiennet,  aber  doch  zweifellos  als  solcher  anzusehen; 
eowobl  seinName  als  auch  der  lahalt  seîner  Iïolle  weisen 

iua.  BÏT  ist  vor  allem  als  VerfÛhrer  dnrgestellt; 

komische  ZÛge  sind  ibin,  wenn  liberbaupt,  nur  in  sohr  ge- 

ringem  Musse  iiei^de^t.  So  stebt  dieser  „Imquity"  dem 
nroprEliiglichen  Vice  als  dem  Vertreter  des  Lastere  naber, 
;.ls  dii's  ln'i  andein  Vice-Gestalten  aus  derselben  Zeït  der 
Fai!  eu  soin  pflegt;  wir  haberi  hier  gleichsam  eiuen 
Btavistisehen  Itiieksclilag  vor  uns.  Eine  uiebt  notweudig 
zur  Etoile  aines  Verflthrnrs  gehdrige  Komik  ist  hîîchstens 

in  deu  lasUgen  Lîedern  zu  erblicken,  die  der  Vice  zu- 
init  den  beïden  Opfern  seiner  VerRlbrung,  Ismael 

iibih    (p.   168),    oder    mit    Dalilah    allein    (p.   170) 
i      Das    Stiiek    ist    nacb    Brandi  (S.  LÏXH)    eine 
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Bearbeitung  der  ,,Rebclles"  des  Niederliinders  Macropcdius. 
Der  Engl&nder  hat  an  die  Sicile  (1er  im  lateinischen  Original 
auftretonden  Tcufel  den  Vice  gesetzt,  der,  wie  jone  Tcufel 
durch  Lucifer,  am  Schluss  bestraft  wird:  er  wird  zusammen 

mit  Ismacl  zum  Galgen  abgefiihrt. 

Juggl.  ist  das  alteste  Beispiel  einer  direkton  Xach- 
abmung  des  antiken  Drainas  in  der  engliscben  Littoratur. 

Die  Eingangsszene  des  1.  Aktes  des  MAinphitruo'£  von 
Plautus  ist  hier  zu  einein  selbstiindigen  Stiick  erweitort 
worden;  was  aber  im  romisehen  Original  als  Episode  einen 
dankbaren  komischen  Stoff  darbot,  war  doeh  zn  diirftig. 

um  den  alleinigen  Inhalt  eines  ganzen  Stiickes  auszu- 
niachen.  So  ist  die  onglische  Nachbildung  ein  ziemlieh 
(ides  Machwerk,  zuinal  da  sie  Obérait  fanstdick  auftragt. 
und  die  an  sich  schon  sehr  derbe  Koniik  dos  Originals 
uoch  vergrobcrt.  Wahrend  an  die  Stelle  des  Sklavm 

Sosia  im  ,,Amphitruou  Jenkin  Careaway  tritt.  îlhcrnimmt 

Jack  Jnggler,  der  Titelhold  and  ziiglcich'  der  Vin»  dos 
engliscben  SUickos,  die  Itolle  des  Mercurius  bei  Plautus. 
Wir  schen,  wie  weit  sich  der  Vice  horoits  von  seinem 
ursprfinglichcn  Wesen  ontfernt  bat:  nicbt  mir  gehnrte 

scbon  damais  der  allegorische  Cliaraktei'  nicbt  mohr  zu 
den  unbedingten  Erfordernissen  der  Viee-lîolle:  mau  konnto 
sogar  schon  cine  mythologische  Figur  dos  altromisohen 
Lustspiels,  die  als  lustiger  Intrigant  auftrat.  obne  grosse 
Anderungen  zum  Vice  stempeln.  Das  Intrigantentum  des 

ursprlinglichen  Vice  erkennen  wir  im  erfolgroielien  He- 

mlilien  Jack  Juggler's  wieder.  seinem  Oegner  .lenkin  so 
viel  Ungelegenheiten  als  nioglich  zu  boroiten.  Die  vom 
Vice  angczettelto  Intrigue  entspringt  aber  nicbt  ans  llos- 

beit:  sie  soll,  wie  dm*  Prolog  und  aueh  Jack  selbst.  in 
seinem  Eingangsmonolog  ausdrtîcklicb  bctont.  mir  zum 
Zeitvertreib  der  Zusehauer  dieneu.  Die  Komik  des  Vice 
ist  durcbaus  von  aktiver  Art.  und  Jonkiifs  ausscbliesslieh 

passiver  Komik  gcgenUbergestellt.  Das  typische  Ver- 
biiltnis  des  Vice  zum  Teufel  erscheint  also  hier  in  einer 

der  Xeuzeit   angemessenen    Umgestaltung.    indem    an    die 
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Stelle  des  Teufels  durch  Vermittelung  der  neuerschlossenen 
antikeii  Litteratur  Jenkin  Careaway  getreton  ist.  Wie  Jack, 
aïs  Jenkin  verkleidet,  diesem  selbst  entgegentritt,  ihm  den 
Eintritt  in  seines  Herrn  Haus  verwehrt,  und  ihn  schliessl 
lieh  so  verwirrt,  dass  Jenkin  an  seiner  eigenen  Identitat 
zwcifelt,    das   ailes   findet    sich    in   ganz   entsprechender 
Weise   schon    bei  Plautus.     Im   englischen  Zwischenspiel 
wird  aber  dies  Motiv  zur  Hauptpointe  des  ganzen  Sttlckes 
iremaeht.     Auch    die   Sclrimpfreden    und    Prllgel,   die   der 
Vice    dein    foigen    und  einf&ltigen  Jenkin   zu  teil  werden 
liisst,  sind  nur  Begleiterscheinungen  jenes  einen,  vom  Vice 
verfolgten  Zweckes.     Selbst  eine  prahlerische  Ansprache 

Jack's    an  seine  niannermordendon  Fauste  dient  nur  der 
Absicht,     Jenkin     einzuschiichtern     und     dadurch     zum 

schnelleren  Aufgeben  seiner  Identitat  zu  bewegen.  —  Von 
den  sonstigen  ilblichen  Bestaudteilen  der  Komik  des  Vice 
finden  sich  hier  gelegentliche  Derbheiten  (p.  121),  und  die 

direkte  Anrede  an  die  Zuschauer  (p.  113).  —  Unter  dem 
Personenverzeichnis  enthalt  der  Originaldruck  einen  (auch 

bei  Dodsley  wiedergegebenen)  sehr  roh  ausgeflihrten  Holz- 
schnitt,  worin   neben  zwci   andern  Personen  des  Stlickes 

auch  Jack  Juggler  abgebildet  ist.    Er  fallt  sogleich  durch 
seine  Zwerggestalt  auf;  seine  Rolle  wurde  also  vermutlich 
von  einein  Zwerge  gespielt.    Die  Zeichnung  ist  nicht  sehr 
dcutlich;  doch  scheint  sie  anzudeuten,  dass  die  Beinkleider 
des  Vice  von  ungleicher  Farbe  waren.    Auch  darin  berlihrt 
sich  dieser  Vice  mit  den  Hausnarren,  die  auch  zuweilen 
Hosen  trugen,  bei  denen  jedes  Bein  seine  besondere  Farbe 
liattc  (vgl.  auch  S.  96).    In  der  Rechten  des  Vice  ist  der 
holzernc  Dolch  erkennbar,  der  obenfalls  ein  Merkmal  des 

Hausnarren    ist152).     „Jack  Juggler"    ist   liberhaupt   das 
atteste  Stiick,    worin  jener  Dolch    als  Attribut   des  Vice 

vorkomint.    Oiïenbar  triigt  der  Vice  im  Bilde  seine  eigent- 

liche  Kleidung,  nicht  Jenkin's  Gewand,  worin  er  wâhrend 

IW)  Cushman  (p.  P20  !T.)  fiïhrt  Jack  Jugglcr's  Bild  irrtiimlicher 
Weise  geradc  als  Beispiel  dafur  an,  dass  der  Vice  in  obigem  Falle 
keine  Narrentracht  getragen  habc. 
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der  ganzen  Zeit  seines  Auftretens  im  Sttick  erscheint. 
Was  hatte  aber  die  oben  beschriebene  Narrentracht  dos 
Vice  fiir  einen  Zweck,  wenn  er  im  Stiicke  selbst  gar  nicht 
darin  auftrat?  Hatte  er  vielleicht  den  Prolog,  oder  den 

Epilog,  oder  beides  zu  sprechen,  und  bei  dieser  Gelegen- 
heit  die  Narrentracht  zu  tragen? 

Das  âlteste  eigentliche  Draina,  worin  ein  Vice  be- 

gegnet,  ist  wohl  Preston's  Trauerspiei  Camb.  Der  Vice 
heisst  hier  .,Ambidexter".  Seinem  Namen  gemass  ist 
er  aïs  Intrigant  ein  doppelztingiger  Zwischentriiger153). 
Er  spielt  hannlosen  Unterthanen  des  tyrannischen  Cambyses 

gegenliber  den  Lockspitzel,  verfîihrt  Sisamnes  zum  Miss- 
braucli  der  Amtsgewalt,  und  veranlasst  den  grausamen 
Konig  durch  verleumderische  Angebereien  dazu,  seinen 

Bruder  Smerdis  (bei  Preston  nSmirdisu)  toten  zu  lassen. 
Zeigt  sich  „Ambidexter"  so  in  der  Haupthandlung  als 
echter  Vertreter  des  bflsen  Prinzips,  so  tritt  die  Posscn- 
haftigkeit  des  ebenfalls  in  ihm  steckenden  Hanswursts 
besonders  in  zwei  komischen  Episoden  hervor,  die  mit 
dem  Kern  des  Sttickes  gar  nicht  zusammcnhangen,  und 
auoh  unter  sich  nur  durcli  die  Person  des  Vice  sehr  lose 
verknîipft  sind.  Aktive  Komik  entfaltet  der  Vice  als 
Zotenreisser  (p.  178),  und  in  den  Prligeln,  womit  er  die 

drei  Schurken  Huff,  liuff  und  Snuff',  als  dièse  ihn  in  sehr 
derber  Weise  verhohnen,  sowie  spater  „Preparationu  be- 
denkt,  weil  letzterer  ihm  seine  Schandthaten  vorgeworfen 

hat.  Auch  die  Szene,  worin  „Ambidextcr"  die  beiden 
Ltimmel  Hob  l7)  und  Lob  gegen  einander  hetzt,  so  dass 
eine  Priigelei  zwischen  ihnen  cntsteht,  gohôrt  hieher.  Sie 
soll  vor  allem  Golcgenheit  bieten,  eine  komische  Handlung 
vorzufiihren;  dass  dabei  auch  die  Bosheit  des  Vice  sich 
offenbart,  ist  nebensachlich.  —  Neben  der  aktiven  Komik 

168)  „Ambidexter"  ist  auch  der  Name  eines  Dieners  in  Gascoigne's 
„Glass  of  Government*'  (1575):  dieser  hat  aher  ausser  seinem  Namen 
und  der  Eigenschaft  der  Doppelziintfitfkeit  mit  dem  Vice  in  Camb. 
nichts  gemein.  Eigentlioh  hedeutet  ..Ambidexter*  einen  Geschworenen 
oder  Riditer,  der  sich  von  beiden  Parteien  bestechen  lflsst 
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■  Vice    [<■!■!■■  n    aoch   in   bedeuteodem  Masse   paasiv- 
SSugu  an  ilnn  bervor.     Es  isi  bezeiohoend,  ilass 

■  !ii-'lii!  Vice,  der  mit  Mânneni  ganz  gut  fertig  zu  werden 
wejss,    den    Weibern   gegenOber    bilflos  ist.     Zweimal,   in 
i"  iil  ii  1,   isclien  Episoden,  wird  er  von  wethlicher  Seite 

durcbgeprllgelt:  zuerst  von  ..Meretrix".  dann   von 
.  i  ;mi.     Wîb   111:111   siciit.    bat   Preston  vom  Priigel- 

ruottv    eineil     melir    als    aus^iebigen    Gebraucb    gemaclit, 

\1ni1    sonal    tasst    cr  einen  komiscben  Zug   sich  wieder- 

Obgleioti  „Ambidexter"  den  Tod  des  Smerdis  ver- 

scliuldi-l  hat,  weiat  er  doch,  als  er  davun  bô'rt:  aber  indem 
linvermittelt  /.uni  Lachen  Qbergeht,  zeigt  be,  datt 

seine  Trauer  blosa  erbeuchelt  war.    Dièse  Tbranea  biklen 

lestainld'il    iln-    aiisic-iiilichen  jiassiven   Komik   des 
patw  weinl  (1er  Vice  noeb  einmal,  liber  dw  Tod 

Ligin:    aber   der  Zipfel  seiner  Narrenkappe  guckt 
aooli  hier  bervor,    in  den  Worten  (p.  243):   ,,Oh,  ok,  my 

.    my  bum   uriU   break"til).     Eîne  wohl   ebenfalls 
abeîchtliclie    passive    Komik    liegt    wohi    auch    in    seineni 

1  ngesebick  i».'i  den  Vorbereitungen  zu  des  Ktinîgs  Hoch- 

teitemahl:  ;ils  ..Auibidexter"'  eine  ScbUs.se!  Niisse  auftragen 
s<. II.    Hi lit    er   mît   iiir  zu  Boden.     Zu  dersellien   Art  der 

k"iiiik   p'Iii'in    auoii   gleicb  das  orste  Aul'treten  des  Vice. 
linl  als  ..Mil. -  gloriosus"  in  furchtbar  kriegeifeober 

RQstung,    tilinilii'li   mit  einem  alten  Hatlutteral  als  Helin, 
etnoin  allcn    Eimer  als   Haniiseb,    einem  Schaumlfiffel   an 

det  Seite  und  einer  Harke  auf  der  Schulter.     Er  erklSrt, 

Bâlae  TImIih  wilrden   ibn  als  Mann  erweisen;   iler  bovor- 
gtoheftdc    scbmcklic-he    Kampf   gilt   aber    einer   Hehneeke. 
iïihiii  Sclimetterling  uni!  einer  Fliege.    Den  Schmotterling 

gedenkt   er  „ii'ith  a  fart"   zu   besiegen.     Da  „Anibidexter" 
luUtj  darauf  die  droi  obeii  genannten  Schurken  erfolgreich 

bokânipft,  liegl  der  Selbstzweck  dor  Komik  in  der  grotesken 

id.  Fischer  [S.  34)  scheint  dièse  Szene  als  diirehweg  rrnst 
en  Dhw  cben  anpîfiilirte  Zitat  weist  alier  pan/,  unewej- 

:  i  .11  il'   h  in.    das?    der   Vice    audi    hier   als   Hanswurst   tre- 
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Ùbertreibun<r  jenor  Bramarbasszone  auf  der  Hand.  Die 
Miles-Episode  dièses  Vice  bat  mit  oiner  Charakteristik 
seiner  Porson  iiborhaupt  niclits  zu  tbun.  sondera  ist  oin 
blosser  Spass,  der  uni  seiner  selbst  wîllen  eingefiigt  ist. 

unbekunnnert  darum,  dass  er  andorn  komischen  Zii«ron, 
die»  auf  dieselbe  Porson  Ubertrajren  sind.  widersprieht. 

„Ainbidexteru  nimnit  hier,  uni  die  Zusehauer  zu  belusti«ron. 
dit1  Kolle  eines  prahlerischen  Fehrlinjrs  an.  ahnlioh  wio 
sonst  der  Hausnarr  des  wirklichon  Lobons,  und  naeh 

seinom  Vorbilde  aucb  oft  der  Vioo  sicb  zu  gleichem  Zweok 
duniin  stollt,  und  so  don  wirklicb  dummon  Clown  spielt. 
Das  Motiv  dos  Ivampfes  ̂ rofriMi  einc  Scbnocko  ist  einem 
iîltoron  Stilcke.  doni  anonyniou  komischen  Zwischenspiel 
Thers.  ontlobnt:  liior  diont  es  aber.  ob^leich  aucb  in 

«rrotosker  Ubertreibung,  zur  (.'haraktoristik  dos  Titolboldon. 
Absichtlicbe  passive,  Koniik  ontbiilt  aucb  das  Motiv  dos 
Siebdummstollens:  der  Vice»  erkliirt.  or  babo  soinon  Xanion 

vergessen.  mn  ibn  jrleieh  darauf  doob  mitzutoilon.  Viel- 
loiobt  ist  dioser  Zug  von  hier  ans  in  dio  jtinjrere  Moralitât 
Wisd.  eiiijrodrungen  (vgl.  S.  151). 

Wio  Camb.,  sohopft  aucli  Bowor's  Trauerspiel 
App.  A  soinon  Stoff  ans  dor  antikon  Cborlieforiuig.  Aucb 

„Haphazard".  der  Vice  diesos  Stîickes.  zei<rt  siob  aïs 
Intrigant  in  dor  Hauptliaudlun^r,  wiihreiid  seine  Koniik 
siob  aucb  hauptsaeblich  in  oiner  Xebenhandlung  abspielt, 

dio  mit  dor  Haupthandlun<r  nur  soin*  loso  verknttpft  ist. 

Als  Vorfiihror  botont  „Haphazardu  immor  wioder,  dass 
dor  blinde  Zufall,  don  or  ja  vorkorport.  auo.h  das  Unwalir- 
scboinliehste,  ja  das  Unmogliehe  zustando  brinjren  konne. 

Die  Personen  dor  zweinial  dio  Hnupthandlung  untor- 
breehenden  koniischen  Xoboiibandluiig  sind  aussor  dom 

Vioo  ..MmittijHdHs",  ,.MansiiHtIa"  und  ..Sabnemiif".  Oh  no 
Prîigel  ireht  es  aucb  bior  niobt  ab:  doob  blo.ibt  dor  Aus- 

gang  dor  zwisehen  „Mansipulusu  und  dom  Vice  statt- 
findonden  Prii^elei  uneutschiodeii.  Kiiunal  ontbiilt  dio-  llc.de 
des  Vioo  oin,  offenbar  traditioiicllcs.  Klan^spiel;  or  sagt 
von  Appius,  dosseii  Diener  und  Vortïïhrer  or  ist  (p.  151): 
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„He  never  Uamcd  his  manners  in  Si  ville*  [  -  Sevilla.  zu- 
gleich  Anklang  an  rcirila  =  hoflich].  Eine  besondcrc 
Eigentîimlichkeit  dièses  Vice  sind  seine  vielen  Reden  in 
allitterierenden  Versen:  zuweilen  enthalten  dièse  Reden 

komisehen  Unsinn:  wir  diirfen  diesen  hier  als  einen  Be- 
standteil  der  absichtlichen  passiven  Komik  betrachten. 
Derselben  Art  der  Komik  scheint  aucb  der  allitterierende 

Eingangsmonolog  anzugehoren,  worin  der  Vice  sich  selbst 

,,as  wise  as  a  woodcockc",  „as  meeke  as  a  mecockc1' 
|=  Memme],  und  „as  fat  as  a  foole''  bezeichnet.  Seine 
Rolle  als  Intrigant  schlagt  am  Schluss  in  unfreiwillige 
passive  Komik  um:  der  Vice  ist  lebhaft  entrîistet,  weil  er 
flir  seine  viele  MUhe  gar  keinen  Lohn  empfangcn  habe. 

Er  begiebt  sich  zu  „Rcward"  und  bittet  diesen  uni  die 
ihm  geblihrende  Belohnung.  Sie  wird  ihm  auch  zu  te  il, 

fâllt  aber  anders  aus,  als  er  gemeint:  der  Vice  wird  nam- 
lich  trotz  ailes  Straubens  zum  Galgen  abgefiïhrt.  Xoch 
zuletzt  erklârt  er,  der  (Jedanke  kranke  ihn,  dass  die 
Schnur  ihn  so  herbe  wlirgen  werde. 

Der  Vice  ini  Trauerspiel  Hor.  von  Pikeryng  bietet 
in  mancher  Beziehung  besonderes  Intéresse.  In  zwei 

Punkten  unterscheidet  er  sich  von  den  iibrigen  Vice-Cle- 
stalten.  Erstens  ist  seine  spezielle  Rolle  nicht  einheitlieh. 
sondern  er  vereinigt  in  seiner  Person  zwei  verschiedene. 
wenn  auch  mit  einander  nahe  verwandtc  Rollen:  anfangs 

stellt  er  „Courage"  dar  (V.  207),  spater  „Re venge" 
(V.  666.  829,  u.  s.  w\),  und  zwar  ist  „Revcnge"  nicht  eine 
blos8e  Verkleidung  flir  „Courage",  sondern  die  thatsach- 
liche  Rolle  des  Vice  im  zweiten  Teil.  Ein  freilich  nur 

ungcfUhr  cntsprechendes  Beispiel  fur  einen  solchen  Doppel- 
charakter  des  Vice  enthiilt  sonst  nur  noch  John  A,  wo 

der  Vice  „SedUionu  und  Stephen  Langton  zu  einer  einzigen 
Personlichkeit  verschmolzen  werden  (vgl.  S.  129).  Zweitcns 
ist  der  Vice  in  Hor.  nicht  ein  Verfuhrer  zum  Bosen,  auch 

nicht  nur,  wie  „Merry  Report fc\  ein  in  sittlicher  Beziehung 
neutraler  Spassmacher,  sondern  zugleich  Hanswurst  und 
Vertreter  einer  guten   und  gerechten  Siiche,  ein  Ahnherr 
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des  weisen  Xarren  in  Lr.  Dass  Pikcrvng  die  Radie  des 
Orestes  an  seiner  Mutter  als  eine  nicht  nur  notwendîge. 
sondera  sogar  sittlich  berechtigte  That  hinstellt.  die  gar 
keiner  Stihne  bcdarf.  ist  unverkennbar.  Dièse  neue  Rollc 

des  Vice  als  Vertreter  eines  giiten  Prinzips,  die  ja  eine 

vollige  Verlcugnung  seines  danionischen  Ursprungs  be- 
deutet.  ist  ein  Beweis  fur  die  ausserordentliche  Biegsam- 
keit  und  Anpassungsfahigkeit  dieser  Gestalt.  die  es  sogar 
zustande  bringt.  ursprunglich  unvereinbare  Gegensatzo  in 
sich  zu  vereinigen.  indein  das  Laster  zum  Vertreter  einer 
nicht  erheuchelten.  sondern  wirklichen  Tugend  wird.  Als 

„(V)iirageu  ist  der  Vice  ein  Vorliiufer  der  gleichnainigen, 
aber  nicht  gleichartigen  Gestalt  in  Tide  (vgl.  S.  145  ff.):  als 

«Revenge"  leitet  ihn  Brandi  (S.  XC1V)  von  der  Rachefigur 
„Vindicta  Dei"  in  Laws  ab  (vgl.  S.  127).  Vie  Camb.  und 
A  pp.  A  ist  auch  Hor.  ein  Beispiel  ftir  die  volkstiiiulichere 

Riclitung  innerhalb  der  englischen  Tragodie,  deren  haupt- 
sachlichstos  Kennzeichen.  ini  Gegensatz  zu  der  rein 
pathetischen  Riclitung,  die  Kinfîigung  des  Vice  aus  den 

Moralitiiten  ist.  Fîir  jene  volkstiiinlichere  Art  des  Trauer- 
spiels  liât  Brandi  (S.  LXXXVII1)  das  Muster  nachgewiesen 
in  der  ihrerseits  voni  Humanistcn- Draina  Deutschlands 

beeintlussten  hiteinischen  Tragodie  ..Archiprophetau  (1547) 
von  X.  Cirimald.  Hier  iindet  sich  ein  Spassmacher 
Gelasinus,  der  nicht  nur  mit  einigen  Nebenpcrsonen  seine 
Spiisse  treibt.  sondern  auch  als  Sittonprediger  auftritt. 
Obige  Gestalt  wurde.  wie  Brandi  (S.  XCIV)  hcrvorhcbt, 

nicht  nur  iiir  die  Vice-Gcstalten  englischer  Tragodien  til>er- 
haupt  vorbildlich,  sondern  bat  auch  speziell  auf  den  Vice 

in  Hor.  in  ganz  bestimniten  einzelnen  Zugen  direkt  ein- 
gewirkt.  Dieser  Vice  erinnert.  an  Gelasinus  vor  allem 
dadurch.  dass  er  hesondcrs  den  bosen  Frauen  in  satiriseher 

Form  bittere  Wahrheiten  sagt:  die  Szene  am  Eingang  des 
Stiickes,  worin  er  zwei  zur  Nebenhandlung  gehtirige  Bauern 
Ibppt,  entspricht  allerdings  nicht  nur  des  Gelasinus  Scherzen 

mit  den  Miigden,  sondern  ist  auch  mit  einigen  oben  be- 
schriebcnen  Situationen  in  Camb.  (vgl.  S.  106)  und  App.  A 
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(vgj.  s.  168)  verwandt.  Wîc  in  andern  Stficken,  i*t  aneh 
in  Hor.  dor  Vice  die  truibende  Kraft,  die  den  Helden  zum 

uistaehelt,  aber  nichl  zn  bSBen  Thatea,  Bondera 

/uni  gerechtea  Kriege  gagea  Egistna  and  Clytemnestm 
I  )i.  Qattei  Belbat  lialien  diesoii  Krîi'ir  licsclilossi'ri:  der 
Vice  teill  aïs  ibr  Bote  dem  Orestes  deren  Verlangen  mit. 

Aïs  GCtterbotc  îiluirlt  er  Jupiter*»  Boten  „Merrj  Report"; 
niir  ist  er  Dicht,  wie  dieser,  ein  lastiger,  sondera  ein  ernster 

Bote.  au  ̂ Revenge"1  Ferhinderl  er.  dasa  die  gefangena 
estra  hegn&digl  werde,  and  dient  dem  Orestes  taxa 

Vollstrecker  der  Hache,  im  allgemeinen  isi  also  aae  dem 
Verbaltnis  des  Vire  zum  Titelbelden  die  Kurnik  verbannt 

Xur  eii!!ii;il  macht  H"ch  auch  dieseni  gegentïber  derSpaas- 
macber  im  Vice  geltend:  als  Orestes  beim  Godanken  an 

■  Ii.'  sebwere  Rachepflïcht  tief  aufseufet,  and  der  Schmerz 

iim  bu  Behr  ttberwaltigt,  dass  er  in  Ohnmacht  l'iilli.  wundert 
steb  der  Vice,  dass  jenpr  30  ..-till  wie  ein  Heiliger"  da* 
silze:    er    fiirclitet.    (  (restes    wolle    nichte    inebr   von    iiiin 

.    imd  weint   dartiber;   Orestes   aber   ermannl  sich 

aad  gebiotet  ihm  Buhe,     Hier  Bcbeinl  der  Vice  absicbtlicb 

pafisJY-komiscb  m  werden.   Seine  scuistijro  Knmik  U\  durcti- 
d   aktiver   Art.     Znerst    seben   wir   iun  ziisamnien 

oben  ei'wiiimieii  Bauern,  ,J{odt/e"  Ir,-''i  iind  „Rttatieu$u\ 
or  prtigell  sich  mit  ilineii.  weil  lctztei'cr  ihn  „lytteU  hourehet" 

UrcbÎD]  (V.  46)  genannt    luit,   waa  anzudeuten  scheint, 
ù    Roïle  des  Vice  von  oinoni  Zwerge  gespiftlt  wurde. 

ïee  liotzt  daim  die  heidoti  LUmniol  gegen  ■■mander: 
ondiieh  zn  seiner  Ereuilu  weidlicb  aufeinander  los- 

bi  hlagl  auch  it  auf  sie  drein,  uad  liiiilï  dann 

daron,  Jones  orfolgroichc  Hctzen  dos  Vice  zeigl  ilin  als 

[ntriganten  ;  alior  da  er  dadurch  t» it-1 1 1 ̂   als  fine  Prlignlei 
berboiOlbren  will,  und  dièse  beinnni  andern  Zweck  als  dt-m 

der  Komik  dient,  lOsI  sicb  die  Intrigue  hier  in  Mosrcii 

S|iass  auf.  Eltenso  iiusserlich  wie  m  se  iuor  Intrigue  Iclint 

-ieli  der  Vice  aucli  darin  an  die  andern  Yice-Ge*lnlte.ii  ;m. 

'■  ■!  rypfecher  Baiwr .  Abfcfirzanf!  - 

JUtgit 
Vgl.  mu:  h 
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dass  er  sicli  don  Bauorn  getrenïïbor  don  falsclien  Namen 

..Patience"  beilegt.  Dies  goscliieht  nicht,  wie  sonst.  in 
heuchlerischer  Absicht.  sondern  ansehcinend  nur,  uni  Hodge 
(ielcgonheit  zu  geben,  das  ihin  frenide  Wort  nach  Art  dor 

Clowns  in  „Pa$t  shame"  zu  verdrchen  (V.  93),  vielleicht 
auch,  uni  einen  komisclien  Kontrast  zur  vorherigen  Wut 
dos  Vice  ilber  don  ihni  gcniachtcn  Vorwurf  dor  Kloinheit 
zu  bildon.  Auch  sonst.  aus<erhalb  der  obigen  komisclien 
Episode,  die  mit  dor  sich  ansehliessenden  eigentlichen 
ernsten  Handlung  nur  sohr  loso  zusamnienhiingt.  tinden 

sich  in  dor  Jïolle  dièses  Vice  Boriihrungen  mit  déni  Xornial- 
typus.  Mehrfach  (V.  253.  1054)  schwort  cr  „of  myne 

honeiityet\  eine  Beteucrung.  die  icowohnlich  als  cynische 
Selbstironie  gemoint  ist,  hior  aber.  bei  oiiiom  wirklich  ehr- 
lichon  Vice,  eigentlich  keinon  komisclien  Zweek  mehr  hat. 
und  sich  wie  oine  inhaltlnse  Redeformel  ausnimmt.  Dass 

dor  Vice  von  seincm  rcotmn  cutptasse'*  rodot  (V.  (>74.  1120). 
ist  ahnlich  zu  bourtoilon.  Der  ursprUngliche  inhalt  der 

Vice-Rolle,  die  Bosheit  des  das  Laster  verkGrpornden 
Intriganten,  ist  oft  schon  zur  blosson  Form  gewordcn.  und 

wie  der  Vice  in  Hor.  und  ..Merry  Report"4  (vgl.  S.  H>0) 
uns  lehren,  passt  dièse  Forni  zuweilon  gar  nicht  mehr  zum 
nouon  Inhalt.  —  Audere  Motive  teilt  der  Vice  mit  den 

Hbrigen  Vice-Gestalton.  soweit  in  iliiien  nicht  ein  Intrigant, 
sondern  ein  Spassmacher  steekt.  So  iindet  sich  auch  in 
Hor.  die  direkte  Anrodo  dos  Vico  an  das  Publikum:  in 

einom  dor  Licder,  die  er  singt,  thut  er  so.  als  habe  ihn 

einor  dor  Zuschauer  oinen  Tropf  („-Miomc")  genannt  (V.  650), 
und  stollt  sich  dariiber  entriistet.  Spiiter  (V.  871  ff.)  ver- 

suoht  er.  freilich  vcrgobens.  mit  dor  wiirdigen  Dame- „  Faîne" 
anzubiindeln.  Ain  Schluss  erschcint  der  Vice  als  ̂ Revenge" 
in  der  Tnicht  eines  Bottiers.  ..Amity"  hat  ihn  aus  der 
(înnst  dos  Orestes  verdrîingt156):  er  sucht  sich  jetzt  einen 

,;-i)  !><t  ullepirische  Si  un  ist  hior  nflenhnr  der,  dass  die  Kache. 
narhdcm  <u*  gestillt  ist,  ein  Kndo  liât,  und  einer  versolinlichcn 

Stiinmuiu;  Platz  inachen  snll.  Die  voiïierip'  NotwendigkHt  der 
IîarlH'  wïi-il  dadurch  nMit  aii£eta«*tet. 
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neuen  Herrn  unter  den  Zuschauern,  aber  niemand  will 

ihu  nchmeu.  —  Dass  zu  den  Mitteln  der  Komik,  die  der 
Vice  verwendet,  gelegentlich  auch  starke  Derbheiten  ge- 
horen  (V.  95.  679),  îst  nichts  Auffalliges. 

Ûbcr  das  Verbâltnis  „Nichol  Newfangle's"  (etwa 
=  Modeheld:  der  Naine  erinnert  also  an  „Newguise"  in 
Mank.,  vgl.  S.  118),  des  Vice  in  FulwelTs  Like,  zu 
Lucifer  vgl.  S.  81  ff.  Bei  diesem  Vice  ist  die  Intrigue  so 
schr  mit  aktiver  Komik  verquickt,  dass  es  unmoglich  ist, 

bcide  Elemente  auseinanderzuhalten.  Schon  dadurch  ge- 
winnt  die  Intrigue  an  manchen  Stellcn  ein  harmloseres 
Àussehen.  Sie  verfliichtigt  sich  zu  blossem  Spass,  indeni 
der  Vice  den  schwer  betrunkenen  LUmmel  Hance  zuni 
Tanzen  verleitet,  wobei  dieser  hinfallt.  Bosbafter  ist  der 
Rat,  den  er  Tom  Tosspot  erteilt,  er  solle  mit  einer  Flascbe 
seinein  Uefâlirten  Ralph  Router  auf  den  Kopf  schlagen. 

Zuweilen  steht  die  aktive  Komik  dièses  Vice  der  ursprung- 
lichen  Boslieit  eines  Vertreters  des  bosen  Prinzips  sogar 
nocli  redit  nahe:  so  zuin  Teil  in  der  im  îibrigen  ppssen- 

liaften  Szene,  wo  „Xewtangleu  den  Scbiedsricbter  iiber 
Tosspot  und  Roister  spielt,  uni  zu  entscliciden,  wer  von 
beiden  der  grosscre  Scliurke  sei.  Bei  dieser  Gclcgcniicit 
wacbt  der  Vice  eifersuclitig  dariiber,  dass  seiner  Wtirde 
als  Scbiedsricbter  die  gebiihreiide  Achtung  erwiesen  werde; 

er  erzwingt  den  von  ihm  gewiinscbten  Grad  von  Ehr- 
crbietung,  indcm  er  die  beiden  melirmals  griiudlicb  durcli- 
prîigelt.  Der  Vice  stellt  demjenigen  von  ihnen,  zu  dessen 
Gunsten  seine  Entscheidung  ausfallen  werde,  als  Erbteil 

ein  Stlick  Land  in  Aussicht,  ,.Thomafi-a-Wat(ringvu  oder 
„Tybwn  HilV l%7).  Wenig  Erlindungsgabe  zeigt  sicli  darin. 
dass  Fulwell  den  Vice  spîîter  eincn  alinliclien  Scberz  noch 

einmal  auftiscben  liisst.  „Newfangle"  fragt  zwci  Spitz- 
bubcn,  Picrce  Pickparse  und  Cuthbert  Cutpurst\  wer  von 
ihnen  der  altère  sei;  diesem  babe  er  namlicb  ein  Stiick 
Land  zu  vergeben,  genaiint  „das   Land  der  zweibeinigen 

,iW)    Die    beiden    wir.htÎKsten   HinrichtungspUitze    im    dainaligen 
London. 
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Stute"  l58);  in  diesem  Lande  sei  die  schnellste  Stute  in 
England.  A  m  Schluss  liberlicfert  „Newfangle"  die  bciden 
Spitzbuben  dem  Henker:  Uberdies  verhohnt  er  sic  noch 
mit  déni  versproehcnen  Stiick  Land.  Das  ursprlinglich 
damonische  Wcsen  des  Vice  zeigt  sich  auch  in  seinem 
schadenfrohen  lauten  Uelachter,  wenn  ihm  wieder  eininal 

einer  seiner  bosbaften  Streiche  gelungen  ist.  Auch  die  bei- 

seite  gesprochenen  Sarkasmen  „Ne\vfangle'su  (p.  334.  347) 
erinnern  noch  an  die  urspriinglicbe  Natur  des  Vice;  ebenso 
sein  Klangspiel  gegeniiber  ltoister.  als  (iieser  sich  mit 
Haman  vergleieht  (p.  323):  „Thou  art  served  as  HaiTy 

Hanyman,  captain  of  the  black  yuard."  Dîigegen  gehftrt 
ein  anderes  derbcs  Klangspiel  (Xichol:  Lickhole;  p.  313.  332) 
zu  don  Bcstandteilen  der  aktiven  Koniik  des  harmloseren 

Spassmachors.  Ulrich  zu  Anfang  des  Stiiekes  legt  der 

Vice  einen  Kreuzbuben  (..fcnarc  of  clubs11)  auf  den  Bodcn 
vor  einem  in  der  Nahe  stelienden  Zuschauer  nieder.  und 
spricht  daim  zu  diesem: 

„   now  like  nnto  like   

Stoop.  gentle  knare,  and  takc  up  your  brothtr" 

Hier  sind  zwei  komische  Motive.  Wortspiel  und  direkte 
Anrede  an  einen  Zuschauer.  einheitlieh  vcrbunden;  in  der 

Bezeichnung  „knare''  liegt  natiirlieh  nur  ein  Scherz,  keine 
Bosheit.  Die  direkte  Anrede  des  Vice  an  das  Publikum 

begegnet  auch  sonst  (p.  309.  355).  Auch  in  den  zahlreichen 

lTnfliitigkeiten.  die  clom  Vice  entschlîipfen,  zeigt  er  sich  als 

»Spassmaeher.  —  Die  passive  Koniik  tritt  bei  „Newfanglett 
nur  weuig  hervor.  Hieher  gehort  der  komische  Unsinn, 
den  der  Vice  vom  Stapel  liisst  (p.  310):  er  erinnere  sich 
sehr  genau.  wie.  vor  seiner  Ueburt  sein  Grossvater  und  er 
eine  Reise  in  die  ilolle  maehten,  u.  s.  w.  Eiiunal  fàllt  auch 
der  Vice  in  die  Grube,  die  er  andern  gcgraben.  Er  wird 
niinilich  von  den  uni  das  versproehene  Stiick  Land  l>e- 
trogenen  Tosspot  und  lîoister,  als  die  Tauschung  offenbar 
geworden.  wïndelweich   gepriigelt.     Im    komischeu  Unsinn 

1Vn)  SHicrzIiaftcr  Spit/iuinie  fiir  tien  (îalKen. 
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passive  Eomik  des  Vice  abaichtlich;  die  PHJgel, 
die  er  erhSH,  aïnd  nattlrEiob  ins  Qebiol  der  nnfrerwiliigen 
|i;is-j\cn  K   ik  /h  reobooiL 

Tilcr  isl  fin  anonymes  koiuisrlu's  Zw  isr-linispi^l  nadi 
Art  vnti  J,  i  ii-vw  uinis  ri*\  ii.  l'uicr  ilfn  Personen  gind  dreî 

aHegorisch:  BDestiiiv".  ..Patience"  mal  der  Vice BDesire". 

Timi  Tiler's  Fran  (tlhrl  wenigstene  aoeh  den  aHegortoeben 
Xaiiini  „stril.-".  ..Krsiiv"  tommt  nur  in  der  EHngangB- 
Bzene  vor.  in  rinçai  /,\\ii'v;rs|ij-;ic]i  mit  „Dcstiny".  das  die 
Exposition  des  Stiiekes  liîldet.  Konùsclie  Ztlge  fable-n 

_l)r-;ii'e-  gSnzlich.  Dièse  (lestait  ist  viillig  iiebensiieblicli 
imd  ira  Grande  uberflllssig.  Daboi  ist  das  Stflei  voll- 

Btilndig  whalten;  die  geringe  Bedeutung  dieser "Vice-Rolle, 
sn  wîa  sjr  rortiegt,  orklilrt  sied  also  nient  etwa  dadurch, 

■  i.-i-s  andere  Teile  des  StUckcs,  worin  er  Tiellcichl  obenfalîs 
.  "i  !.     vertiift'ii  ̂ 'l'.L'iiriirt'ii  si  ml.    lu  den  Moralit&ton,  Bciner 
eigentlicben  HeinistStte,  wflrde  der  Vice  eine  su  unbc- 

deutende  Roile  gar  aicbl  spieleu  kUnnon;  dass  er  Bber- 
i   pi    m    (tirs   Zwiscbenspiel    eingefugt   wurde,   ist    wohl 
.  l  i  j  ■■  Il    ills    l'ili    Heweîs    der    i.'1'nsseil    |  îcliclit  lu-it    diesel'  I  .îi'stil  k 

ansuseheo. 

Die  anonyme  KomOdie  Cond.  ist  nur  unvollstandig 
Bberliefôrt;  Anfang  und  Endc  fchlen.  Vermuttich  enthielten 

die  vi.r  ersten  Blatter,  die  vrrloren  gegangen  sind,  auci 
-"ii,(.Nr]7.eie]inis;  es  ist  wohl  mir  auf  Rechnung 

dièses  Verlustos  7,u  setzon,  dass  „Common  Condition»", 
der  dent  ganzen  Stticke  seinen  Namen  giebt,  nïrgends  aus- 
driii-klieli  als  Vice  liezeichnet  wird.  Als  solcher  ist  er 
trotzden]  teiclil  zu  erkennen,  sowohl  an  seincm  ihm  pine 

Sondersti-Ilnriij  iiiucrbnlb  îles  Httiekes  ■rebenden  allegorisclioi) 
otwa       genieinsame  Dmstande,  Verhaltniase],  der 

fcrmittleiToUe  anzudenten   scheint.  ala  aucb  baupt- 

-;  i  ■  ■  1 1 1  i  <■>  i  an  den  ibm  ziigeseluirlirnen  l 'liaraklery.iiireii.    Er 
onhoilstiftende  [ntrigant  des  Sttlckcs,  der  de  tu 

>  :  liirk  il.'.-  i  Hicti  Lîi'iji'S|iaiin-s.  (.'iarisia's  and  Lamphedon's, 
minier  wieder  ueae  Hindernisse    bereitet.     Indem  er  aber 

in  Gologenbeitea  sit-h  als  eiu  trener  Dîener  |encr 
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beiden  erweist,  seiner  eigencn  Intrigue  durch  Einlenken 
zum  Guten  hunier  recbtzeitig  die  Spitze  abbricht.  und  vor 
allem  uni  Scbluss  ailes  wieder  ins  ivchtc  Geleise  bringt, 
wacbst  seine  (testait  îiber  einen  Vice  iiii  gewohnlichen 
Sinne  hinaus.  Auch  seine  Intrigue  gewinnt  dadurcb  eine 
bannlosere  Farbung:  sic  stôrt  wohl.  aber  zerstort  nicbt, 

und  dient  eigentlich  nur  dazu.  die  Haudlung  abweehslungs- 
reicber  und  spannender  zu  inachen.  Als  Intrigant  ist 

«Conditions"  eber  ein  loser  Kobold,  ein  lustiger  Schelm. 
als  ein  iiosewicbt.  Es  ist  ein  glucklicher  Gedanke  Urandl's 
(S.  CXV).  ilin  in  seinem  be-standig  umspringenden.  bald 
feindlicbcn  bald  freundlicben  Yerbaltnis  zu  Clarisia  und 

Lampbedon  als  eine  Verkorpcrung  des  „neckiscbeu  Zufalls" 
aulzufassen,  des  Weltlaufs  mit  ail  seiner  Selbstironie.  Als 

Vertreter  des  Zufalls  bildet  «Conditions"  das  bannlosere 
Scitenstiick  zum  tiickiscben  Ilapbazard  in  A])p.  A  (vgl. 
S.  1(>8  (T.).  Einen  im  guten  Sinne  wirkenden  Vice  baben 

wir  sebon  in  Flor.  kriinrn  gelernt  (vgl.  S.  1(>9  ff.).  Originell 
ist  also  im  vorliegenden  Draina  nur  die  Miscbung  von  Gut 
und  Bose,  Trcue  und  Intrigue,  barmlosem  und  dnmonisclicm 
Wcsen  in  der(iestnlt  des  Vice.  Als  solcber  knllpft  dieser 
an  die.  beimiscbe  Ûberlieferung  an:  ausserdem  niachen  sich 

aber  in  ibm  aucb  die  Einwirkungen  des  altromiscbcn  Lust- 

spiels  geltend  :  er  ist  zu  Anfang  <les  Stiickes  „a  littlc  Parante*' 
(V.  :W)  beim  (iescbwisterpaar  Sedinond  und  Clarisia.  Der 
antike  Parasit  beriibrt  sieb  in  mancben  Punkten  mit  dent 

altengliscben  Vice:  beide  sind  Intriganten  und  Zwischen- 
t  rager:  sic  sind  jederzeit  bereit,  sicb  auf  die  Seite  der 
jeweiligen  Macbtliaber  zu  stellen,  und  wisson  aus  allen 
Wecbseln  des  Schicksals.  die  andere  Pcrsoncn  trcffcn,  iiîr 

sicb  sclbst  irgend  einen  Vorteil  herauszuscblagcn.  Aucb 

«.Conditions"  glc-ic.bt  in  mancben  eiuzelncn  Ziigen  eincm 
Parnsiten.  Der  Einlluss  der  Antike  tritt  aber  aucb  in  der 

wicbtigen  Stellung  bcrvor.  die  ̂ Conditions"  als  scblauer, 
uni  Auskunftsmittel  ni**  verlegener  J.)iener  im  Stiîck 
einnimint  :  als  solcber  entspricbt  er  dem  Sklaven  bei 
Plautus  und  Tcrenz.  der  aucb   mit  Vorliebe  seinen  Hcitii 
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ti-nkt ,r-*).  —  HOooditiotiBK  greift  aber  niclit  nur  in  das 
Schîcksal  seiaer  Gebîeter  bosiîmmend  cîn,  sondern  weiss 

sicb  auch  Btete  leicht  und  geschickt  aus  seînen  eigenen 
Veriegenbeiten  durch  List  berausznhelfen.  Zu  Beginn  dos 
StSekêa  begleitct  er  die  UeschwisterSedmond  undCIftrïsia 
aïs  deren  Mener.  Der  Ùberfall  durch  drei  rauberiscbe 

.Aratâsebs"  CeBselfHoker  .,Drifî",  „Shift"  und  „Thriff 
bringt  den  Vice  in  Gefahr.  gobangt  zu  wcrdea.  Als  allfirlei 
seherzhafte  Ausililclite  nichts  fruchtcn,  crkliSrt  er  sicb 

luT'.ii,  sîcii  aelbst  aufzuhiingen.  Die  Spitzbuben  willigen 
lin.  ivîrlicn  ilini  den  Strick,  und  hclfen  ibm  auf  den  Bauni, 

iler  als  Qalgen  dienen  soll;  jedocb  als  der  Vice  obon  ist, 
streikt  er.  Die  entriisteten  Itauber  hait  er  mît  déni  Hesser 

von  sicb  fern,  und  rut't  laut  uni  Hilfe,  worauf  jene  ciligst 
l'iitwisclien.  Laniphodoii  gegenilber  giebt  sicb  ..Conditions" 
in  echtcr  Vice-Manier  fiîr  „Ajfectionu  aus;  als  er  spater 
durcb  Clarisia  Lilgen  gestraft  wird,  redet  er  sicb  durcli 

die  Behauptung  heraus,  „  Affection"  seï  sein  cigeutlicliei', 

und  ̂ Conditions"  sein  Vorname.  —  Die  aktive  mit  der 
tatrigue  eng  verquickte  Komik  dièses  Vice  zeigt  sicb  audi 

ii"(li  in  andercn  Ztlgen.  Als  Lampbcdon  sicb  cinsam  in 

[Jebeaklagen  ergeht,  neckt  îhn  ..Conditions",  indcm  er  von 
eitiem  Versteck  aus  jcnem  in  die  Rede  fUllt.  Daraoi  koninit 

er  zum  Vorscbein,  und  leugnot  nicbt  nur  al),  der  unsielit- 
bare  Sprecher  ircwesen  zu  sein,  sondera  versichert  sogar, 
dass  jeder,  der  es  wage,  eincn  Edelmann  (Lamphedon  ist 
der  Solin  des  Herzogs  von  Phrygien)  so  zu  verhSbncn, 

doD  Tod  verdiene.  Seine  Sarkasmen  richtet  er  mit  Vor- 
Hebe  gegen  das  woiblîcbe  Qeschlecbt,  was  ihn  aber  nicbt 

Mm!  Heiratstiften  ubhalt,  ebenso  wenig  wie  dies  ibn  ver- 
hiadert,  dem  neiigehaekenen  Eheniann  Lamphedon  HBrnnr 

zu  wiinschen.  —  Beispicle  cincr  absicbtlichcn  passïven 
Komik  diesrs  Vice  sind  seine  Behauptung,  aucb  er  babe 
einst  geliebt,  und  zwar  seiner  Mutter  Stute  (V.  370),  sowic 

i  sonstiges  Unsinnreden  (V.  482).    Er  schwort  mit  der 

"•I  Brandi  S.  CXV. 

»xvn. 
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beim  Vice  tiblichen  Selbstironie  gern  bei  seiner  Ehre 

(V.  681.  1012).  —  Zur  unfreiwilligen  passiven  Komik  ge- 
hort  wohl  ein  Fall  des  Sichversprechens:  der  Vice  bietet 
Lanipbcdon  seine  Dienste  an,  und  setzt  kinzu,  er  werde 
in  desâen  Diensten  thun,  was  ibm  selbst  beliebe.  Vor  allem 
gebtfren  aber  hieher  die  Szcnen,  wo  wir  den  Vice  als 
Renonmiisten  und  Feigling  kcnnen  lerncn.  Seine  Angst 

vor  déni  Tode  am  Galgen  macht  sich  in  unfl&tigen  Aus- 
drilckon  Luft  (V.  186).  Er  ist  durchaus  kein  Freund  des 

Kampfens;  nur  mit  scheinbarem  Heldenmut  geht  er  bra- 
marbasierend  auf  seine  Angreifer  los.  Kaum  ist  er  mit 
MUhe  den  PrUgcln  entgangen,  mit  denen  ihn  am  Schluss 
der  vermeintliche  Cardolus  [=  Lamphcdon]  bedrohte,  so 
bedauert  er,  keine  Gelegenheit  gehabt  zu  haben,  es  mit 
dom  wirklichen  .Cardolus  aufzunebmen;  es  sei  wqnderbar, 
wieviel  Kraft  im  Arm  eines  so  kleinen  Mannes  stecke 

(V.  1356).  Dièse  Stelle,  sowie  die  Bezeichnung  „Kttfe 

]\ira*ito"  (V.  39)  lassen  darauf  sehliesscn,  dass  auch  die 

Kollc  r Conditions'"  von  einem  Zwerge  gespielt  wurdc.  — 
Nach  Brandi  (S.  CXIII)  steckt  der  Vice  verkleidet  auch 

in  rLomiau,  dom  weiblichen  Xarren  der  Metrea  [=  Clarisia]. 
Es  spielte  aber  augenscheinlicb  nur  derselbo  Schauspieler 
beide  Rollen:  dass  der  Verfasser  auch  eine  Identit&t  der 

beiden  Personen  selbst  gemeint  habe,  etwa  wie  Baie  in 

John  A  „Seditionu  und  Stephen  Langton  als  eine  und  die- 
selbe  Person  hinstellt  (vgl.  S.  129),  daflir  bietet  das  StUck 
nirgonds  Anlialtspunkte:  es  scheint  mir  auch  in  anderer 

llinsicht  unwahrscheinlich.  Lomiaist  ein  ̂ naturaU" (V '.  1159), 
also  eine  Schwachsinnige,  die  Metrea  aus  Barmhcrzigkeit 

bei  sich  aufgcnommon  liât.  Ihre  Komik  ist  natQrlich  durch- 
aus von  unfrciwillig  passiver  Art.  Sic  ist  lâppisch  wie  ein 

klcinos  Kind,  und  bewegt  sich  nur  im  Ideenkreis  eines 
solehen. 

IVrselbon  Pramengattung  wie  Cond..  nâmlicli  der 
lomautischen  Komodio,  gehffrt  auch  Clyom.  an.  Beidc 
StUoke  gloichon  oinander  in  ihren  allgemeinen  ZOgen:  in 
der   Kompliziertheit    der    llaiullung.    im    hSufigen   jUhen 
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Wccliscl,  diMti  diis  Scliicksi'il  der  Hauptpcrsonea  onterlîegt, 
Qberbaupt  im  ganzeu  romantîscben  Apparat.  Audi  die 
Vicft-GestaHea  beider  Dramen  abneln  oinander  in  ihrem 

liestiindigen  Ûbcrgnng  von  eincr  Partei  zur  anderu;  nnr 

eatbalirt  „Subtle  Shift",  der  Vice  des  vorliegeaden 

Stflckes"*),  der  guten  Eigenscbaften  „ Conditions'",  die 
aucb  deasen  Spïtzbabereien  in  gUnstigerem  Licbte  er- 

Boheinen  laasen.  .Sliift"  beaitzt  mebxvon  derBoaueit  des 

nis|iiiiiiglielieri  Vice.  Er  ist  nicht  nur  mit  ̂ Conditions" 
verwandt,  sondera  noch  mehr.  wïe  aucb  sein  Name  an- 

dentet,  mit  BÀmbidexteru  in  Camb.  (vgl.  S.  166  ff.);  auf 
dièse  Verwandtschafl  weist  er  aucb  selbst  liin  mit  don 

Wortea  (p.  131):  „tueh  skiffmg  knaves  as  I  am,  the  amho- 

dej-trr  mus*  play" .  Als  Vice  wird  er  ausilriicklicli  bo- 
zeielmet  (p.  100).  Zuerst  ist  er  Dienèr  des  Clyomon,  uni 

l'.ilil  darauf  in  die  Dienste  von  dessen  Gcgner  Clamydea 

zu  treten.  Nachdem  er  den  Clyomon  vor  Clamydea  vcr- 
toognel  imd  seinen  iieuen  fferra  gegen  deD  alten  aufgclictzt, 

verrai  or  den  Clamydes  an  einen  feigen  Zauberer  Bryan 

Saos-foy,  der  ilin  bcstochen  bat.  Aucb  diesem  Zaubcrer 
gelobl  or  Treue,  bctrllgt  ilin  aber  bald  darauf  ebenso  wie 

dk  beiden  andern.  Bei  seïncn  Botrligereien  bedienl  sich 

der  Vice  des  barralos  klingenden  N'amena  ttKncwîedge'1.  — 
.SbJftV  Koinik  etebt,  der  Minderwertigkeit  des  ganzcn 

sebr  weitlâufigon  Stiickos  entsprechend,  auf  redit  oicdriger 

Stofe.  7a\  den  aktiv-komisclien  licstandteilen  gchSrt  aucb 
liifi  die  Zote;  der  Vice  behauptet,  fin  grosser  Frauen- 

ki'iniei'  zu  s"in  fp,  102):  venn  er  bei  eîner  die  Naclit  ge- 
legon  babe,  fctinne  er  am  andern  Morgen  bestimmt  sagnn, 

"ii  BÎe  eine  Jungfer  sei  oder  nicht.  Zuweilen  wird  der 
Vice  anch  nnfl&tig  (p.  101.  122).  Die  direktc  Anrodc  an 

das  Publïkum  bommt  nur  einmal  vor  (p.  184.).  —  Den 
Zwecken  der  unfrciwïlligen  passive»  Komîk  dient  besondcrs 

JghiftV  Peigheit,    Auf  die  ilngstlicbe  Frage  des  Zaubern-s, 

"">)  Cuslimau  Itennt  offenbar  weder  Cond.  (trotz  Collier),  noch 
Clyom.,  er  ncniiL  (p.  74  Anm.)  .Subtlc  Shill"  don  Vice  dor  romnn- 
lisehen  KomStlie  .''ummim  Conditions.""! 
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wer  er  sei,  betont  der  Vice  mit  berechtigtem  Stolz,  er  sei 
dcr  feigste  Schurke  unter  (1er  Sonne.  Auch  sonst  hat  der 
Vice,  wie  es  in  einem  Ritterdrama  nattirlich  ist,  h&ufig 

Gelcgenheit,  seine  Feigheit  zu  zeigen.  —  Die  Komik  eines 
Hanswursts  kommt  beim  Vice  gleich  bei  seinem  ersten 
Auftreten  zum  Vorschein,  indem  er  sich  absichtlich  dumm 
stellt  (p.  100):  er  stolpert  aus  einem  schlammigen  Graben 
auf  die  Biihne,  will  aber  gleich  wieder  zurtick,  weil  er  ein 
Bein  im  Graben  vergessen  zu  baben  glaubt. 

„Subtle  Shift"  ist  die  letzte  von  den  Vice-Gestalten, 
die,  von  den  Moralitâten  ins  eigentliche  Drama  verpflanzt, 
hier  nicht  in  episodischen  Nebenrollen,  sondern  als  Haupt- 
personen  auftreten.  Der  Vice  in  Histr.  (vgl.  S.  87)  be- 
gegnet  nur  in  einer  in  die  eigentliche  Handlung  einge- 
schobenen  Episode.  Und  in  Fort.  (vgl.  S.  99  ff.  u.  Anm.  106) 

hat  sich  „Viceu  aïs  rein  abstrakte  und  zudem  weibliche 
Figur  schon  allzuweit  von  der  konkreteren  mannlichen 
G  estait  gleichen  Namens  entfernt,  uni  hier  liberhaupt  in 

Betracht  zu  kommen.  In  spîiteren  Sttlcken  wird  nur  ge- 
legentlich  auf  den  Vice  als  auf  eino  bereits  veraltete  Figur 
angespielt.  Seine  schliessliche  vtillige  Verschmelzung  mit 
einem  Spassmacher  zcigt  sich  auch,  rein  âusserlich,  darin, 
dass  in  dor  Bltitezeit  des  englischen  Dramas  die  Wtfrter 

„vicc"  und  „jester"  gleichbedeutend  gebraucht  werden. 
Chapmans  Trauerspiel  Germ.  enthâlt  als  Einlage  oin 

Maskenspiel,  dessen  Rollen  durch's  Loos  unter  die  deu- 
tschen  KurfUrsten  verteilt  werden.  Dem  Erzbischof  von 
Mainz  fallt  hierbei  die  Rolle  des  Spassmachers  zu,  wahrend 
Richard  Graf  von  Cornwall  (der  freilich  nicht  zu  den  Kur- 

Hirsten  gehort)  den  von  einem  rjesteru  unterschiedencn 
„clownu  zu  spielen  hat.  Folgendes  Gespnich  ist  sehr  be- 
zeichnend  (p.  216): 

Mentz  [=  Mainz].    „I  am  the  Je 8 ter" 
Edward  [Prinz  von  WalesJ.    „0  excellent!  is  your  Holiness  the  Vice?  — 

You'l  play  the  Ambidexter  cunningly." 

Auch  xfooV  hat  don  gleichen  Sinn  wie  „ticea  und  „jestaM. 
Als  der  Erzbischof  in  seincr  Eigenschaft  tals  Spassmachcr 
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cin,Mi  Witi  toelBsst,  sagi  Edward  (p.  233):  aThaVs  Uu  iest 

,rsl    tha   f\ml   mode  /tuer  lie  cniiir  into  hà  office."      In  Case 
vergleiclit  Jonson  das  Gebaoren  der  damaUgen  Modenarren 

mit  dem  des  Vice  (p,  704):  „using  their  v/rytd  eounte- 
naneet  inst&ui  of  a  vice,  to  turn  the  gooà  aspects  of  ail 

tkat  «haU  tit  near  thvm,  from  what  tkey  béholi."  Am-ii  ans 
dieser  Anapielong  geht  deutlicb  hervor,  dass  die  Hertali 

dos  Vice  acnlieasiich  Tollstandig  mit  der  Bines  bernfe- 
mK&sigefl  Spaaamachcrs  zusaïuiiieniïofallen  war.  In  Ucv. 

(Tgl  S.  B7)  sagt  Satan  (p.  477): 

„   fiftif  ytart  agone  and  sir, 
mm  tvtry  gttat  man  had  hh  Vice  stand  by  Mm, 

In  hit  !""'/  toat,  whaking  his  u-oodrn  dagger." 

Hier  winl  der  Vice  schon  mit  dem  Hausnarren  vcrwecliselt, 

aul'  iti'ii  allein  obîge  Verse  sien  bezielien  lassen. 

S.    A  il  s  !  a.  «  f  e  r  des  Vie  e. 

Vhiii  Vice  gehen  nicht  nur  die  Narren  iind  Clowns 
des  apSteren  Drainas  au»,  aondern  auch  andore,  zum  Teil 

gar  nicht  fcomisebe  Typcn  wurzeln  in  ihm,  oder  h&ngen 

wenigetena  irgendwie  mit  ihm  zueammen.  In  diesem  Unter- 
aliselinitt  haben  wir  es  hauptsiidilioh  mit  solchon  (iestalten 
zu  iliun,  die  imcii  im  Ûbergang  vom  Vice  zti  eîncm  neuen 

Typm  begriffen  sind,  in  denen  dioser  Ûbergang  nocli  nicht 
abgescblossen  ist, 

Jn  einem  solchen  in  aieh  nocli  nnfertigen  Ubergang 
befindet  sicli  als  Mittelglied  zwischon  Vice  und  Narr 
Bine  Qestalt,  die  zwar  sclion  thatsâcblich  in  der  Bolle  einea 

Hausnarren  auftritt,  aber  zugleich  auch  sehr  in  dio  Augen 
lallemie  Spuren  ihrer  Alistaminung  vom  Vice  an  Bich  tragt 

Diene  Qestall  ist.  Cacurgus  in  der  nicht  ganz  vollst&mUg 

erbaitenen  Komîidie  Misog.  von  Richardes.  Cacurgua  winl 

im  Personanverzeichnis  durch  den  Zusafcz  nMorio"ut)  als 

"'.  .Iferio*  ist  die  altlat.  Bezcldinungcines  Narren  (vgl.  Ruycl- 

BbeUng  ̂ -  15:  das  Bilil  ducs  „Morio"  cnthftlt  die  im  Anliang  bei- 
gegefeof»  Tnftl  13). 
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Narr  charakterisiert;  den  Vice  aber  erkennen  wir  schon 

in  seinem  griechischen  Namen  „Cacurgus"  =  Ûbelth&ter, 
Unhoilstifter.  Das  Stiick  erinnert  nach  Brandi  (S.  LXX  Vin) 

in  cinigen  Einzelheiten  an  die  lateinische  Humanîsten- 

komodie  „Acolastus"  (1529)  von  Gulielmus  Fullonius1*2), 
die  1540  von  John  Palsgrave  ins  Englische  Ubertragen 

worden  war.  Auch  in  „Acolastus"  kommt  schon  ein  Spass- 
niacher  („scurrau)  vor  in  der  Gesellschaft  des  dem  Misogonus 
entsprechenden  Titelhelden.  Die  wichtigste  Verânderung, 
die  Richardes  mit  der  Rolle  dièses  Spassmachers  vornahm, 
bestcht  darin,  dass  er  ihm  auch  zugleich  die  Verftihrerrolle 
des  Vice  Ubertrug,  und  ihn  so  mit  der  althergebrachten 

Moralitaten-Ùberlieferung  verkniipfte.  Cacurgus  ist  zu 
Anfang  des  Stiickes  eben  Hausnarr  des  Philogonus  ge- 

' worden;  als  solcher  trâgt  er  die  ublicbo  Tracht,  den  (bunten) 
Xarrenrock  (1 1, 182),  dessen  Armel  mit  Schellen  behângt 
sind  (II 3, 99),  die  Narrenkappe  (1 3,  36),  und  zeitweilig  oder 
dauernd  auch  lange  abstehende  Ohren  (1 2, 61  ff,).  Philo- 

gonus nennt  ihn  gewohnlich  „Will  Summer",  nach  dem 
Hofnarren  Heinrichs  VIII.,  dessen  sprichwtfrtliche  Berlihmt- 
hoit,  wie  Ward  (1 144)  vermutet,  seinen  Namen  zeitweilig 
zu  einem  Gattungsnamen  filr  die  Hof-  und  Hausnarren 

iiberhaupt  machte  (auf  âhnliche  Weisc  wurde  „Pandara 
zur  Allgemeinbezeichnung  eines  Kupplers).  Wie  sein  Vor- 
bild  Will  Summer  nimmt  Cacurgus  als  Narr  mit  Vorliebe 
die  Maske  eines  Einfaltspinsels  vom  Lande  an.  Als  solcher 
spricht  er  in  landlicher  Mundart;  mitunter  enthftlt  seine 
mundartliche  Rede  komischen  Unsinn  (Il  3, 83  ff.).  Von  den 

Wortverdrehungen,  die  Brandi  (S.  LXXXIII)  aufzahlt,  ge- 
liiiren  viole  zur  Rolle  des  Cacurgus.  Zuweilen  ahmt 
Cacurgus  sogar  die  Sprache  kleiner  Kinder  nach,  die 

noch  nicht  aile  Laute  aussprechen  (13,21),  oder  er  ge- 
bcrdct  sich  wie  ein  liilf loses  kleines  Kind  (1 1, 203  flf.). 
Dass  aber  die  Rolle  eines  Dummkopfs,  in  der  er  sich  vor 
Philogonus  zeigt,   von   ihm  nur  gespielt  wird,   nicht  ihm 

l62)  Brandi  nennt  als  Namen  des  Verfassers  „Gnaphaus". 



natiirlicli  Ist,  deutet  er  setbst  .in  einer  Stelle  an  (II  3.  ~ïi  ff.}, 
Wîr  haben  also  în  Cacurgos  einen  Hausnarren  vor  uns. 
der  als  eolcher  den  Clown  spielt,  urnl  sîcli  von  elnem 

Bchten  Clown  nui-  dadurch  uoterscheidet,  dass  seine  passive 
Komik  beabaïchtigt,  die  eines  Clowns  aber  onfrelwillig  ist. 
Caeargus  stellt  sich  gerade  aus  Schlauheit  dumm;  dièse 
seine  UDgebHcbe  Dtimmbeit  verwendet  er  als  rin  Miltel 
der  Intrigue.  Philogonus  lùilt  ibn  n&mlicb  desbalb  fdr 
vollig  harmlos,  und  litsst  ibn  ailes  anhiiren,  was  er  selbst 

Su  kommt  der  Xarr  oft  in  die  Lage,  von  Mass- 
regeiB  su  erfahren,  die  gegen  seinen  jungen  Gebieter 
Kisogonus,  den  ungeratenen  Sohn  des  Philogonus,  ergrfffen 

weRleo  sollen,  und  kaon  joncn  rcchtzeitig  warnen.  — 

Zwischen  dem  eincm  benifsniiissigen  Spassmaelin-  Behon 
recbl  oabe  Btebenden  Vico  der  jllngeren  Moralïtaten  und 

t'anirgus  besteht  eigentlich  nur  ein  formaler  Unterschied: 
>-r  Uegt  darin,  dass  Cacurgus  wirklich  das  Amt  eines 
Hausuarren  innehat.  wiihrend  jener  Vice  zwar  aucb  scbon 
die  Komik  eines  solchen  entfaltet,  auch  dessen  Traeht 

ii;''.'!.  aber  das  Amt  eines  Narren  noch  nirgends bekleidet. 
Als  Hausnarr  niuss  Cacurgus  sich  nattlrlich  atich  mitunter 

l'riîgel  gefallen  lassen  (112,  4  ff.).  Im  Gegensatz  zur  un- 
frehvillîgen  Komik  dieser  Prtigel  steht  die  absichttiebe 
passive  Komik,  die  CacurgUB  niebt  nur  vor  Pbilogonus, 
sondera  hier  und  da  auch  sonst  an  don  Tag  legt;  în 
solchen  Fallen  dient  seine  vcrmcintlichc  Dummlieil  uicht 

dem  Zweek  der  Intrigue,  sondern  dem  Setbstzweck  der 

Komik.  Er  verglcicht  sich  cinmat  mit  Waltham's  Ealb, 
das  nacb  cinom  alten  Hcherz,  als  es  hungrig  war,  neun 

Meilen  wcit  gelaufen  sein  soll,  uni  von  eineiu  Stior  Milch 

zii  lickoinmcnm).  An  einer  andern  Stelle  versicucrl  cr, 
nirliis  betrtlbe  ibn  so  selir  wie  die  Lange  seiner  ab- 

Btehenden  Obren;  Misogonus  werde  ihn  fllr  Bileam's  Esel 
haltcn"')-  Nacb  Art  des  Vico  sohwiirt  Cacurgus  selbst- 

ironisch  Mjmy  kalUdome"  (I  3,45).  —  Einige  aktiv-komisehe 

«')  Vgl.  Brandi  S.  6f>8. 
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Motive  in  der  Rolle  des  Cacurgus  haben  wir  schon  beim 
Vice  als  typische  Bestandteile  von  desscn  Spassmachcrtura 
kennen  gelernt:  die  direkto  Ànrede  an  das  Publikum 
(I  2, 53  fï.  IV  3, 69  ff.);  ferner  die  Parodie  einer  (Sffentlichcn 
Ausrufung,  hier  mit  der  direkten  Anrede  an  das  Publikum 
vcrbunden.  Cacurgus  bietet  sich  nâmlich  am  Schluss,  als 
Philogonus  ihn  fortgejagt  bat,  einem  der  Zuscbauer  als 
Diener  an,  aber  obne  Erfolg.  Unter  den  Bestandteilen 
der  aktiven  Komik  des  Cacurgus  fehlen  nattlrlicb  aucb 
nicbt  Zoten  (III 1,  29  ff.)  und  Derbbeiten  (1 2, 11.  III 2, 15). 
—  Die  Verwandtschaft  des  Cacurgus  mit  dem  Vice  als 
einem  Intriganten  offenbart  sich  nicbt  nur  im  betriigerischen 
Zweck,  den  er  mit  seiner  vor  Pbilogonus  erheucbclten 
Dummbeit  verfolgt,  sondern  aucb  in  vielen  andern  ZOgen. 
Er  verfllbrt  Misogonus  zu  einem  wlisten  Lebenswandel, 
hetzt  ihn  gegen  Eupelas,  den  Freund  seines  Vaters,  auf, 
geleitet  aber  auch  Philogonus  an  den  Ort,  wo  sein  Sohn 
der  Unzucht  buldigt.  Auch  der  lustigen  Szene,  worin 
Cacurgus  sich  zwei  Mâgden  gegentiber  als  egyptischer 
Wunderdoktor  aufspielt  und  ihnen  die  unglaublichsten 
Liigen  vorerzâhlt,  liegt  eigentlich  eine  Intrigue  zu  Grande: 
er  will  sie  dadurch  bewegen,  ihre  Zeugenaussagen  ttber 
den  neuentdeckten  Zwillingsbruder  des  Misogonus,  den 
tugendbaften  Eugonus,  zu  Gunsten  des  ersteren  zu  andern. 
Er  verordnet  der  einen  der  Magde  als  Mittel  gegen  Zahn- 
web  eine  drollige  Arznei,  zu  deren  Bestandteilen  u.  a.  zwei 

Drachmen  „Lecheryu  und  eine  Unze  Papsttum  gelrôren. 
Hier  kommt  eine  antikatholische  Satire  zum  Vorechcin; 
ebcnso  an  einer  anderen  Stelle,  wo  Cacurgus  behauptet, 
er  eigne  sich  sehr  wobl  zu  einem  Priester,  da  er  die 

Gebete  so  gut  hermurmeln  konne  wie  nur  einer.  Be- 
sonders  wenn  Cacurgus  oben  allein  zurUckbleibt,  macht  er 
seiner  boshaften  Gesinnung  in  schbmmên  Wlinschen  und 
bobnischen  Bemerkungen  Luft  (112,110.  3,10.  17.  27  ff.). 
Der  Bublerin  Melissa  wUnscht  er  den  Segen  des  heiligen 
Hahnrei;  seine  stUrksten  Pfeile  ricbtet  er  aber  gegen  den 
eibarmlicben  Kaplan  Sir  John,   der   eine  Satire   auf  die 
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katliulisdn'  GeistHchkeJt  verkUrpert.  —  Caeurgas  ist  nicht 
sur  l'in  VerfBhrer  wr  LiederiïcbkeH,  sondera  anoa  eelbst 
ktta  VerBeoier  der  Weiber  (vgl.  12,87  ff.  8,24.  9&).  Ara 
Scfalosa  Mttet  er,  ilim  Mâdchen  zu  senden,  er  wollo  aie 

_d;is  Naben  lebroa". 
Zu  den  Bibeldraraen  mil  protestaotischer  Tendenz  ge- 

asonyme  Stiick  Hest.  Dreî  seincr  Personen  sind 

allegoriseli:  ̂ Pride",  „  Adulation"  und  «Ambition";  zu  ihnen 
triii  ;ils  Gcstalt  mit  typisohem  Namen  „  Hardy- dardy*. 
Uieser  Nanie  dente!,  auf  den  thiiricliten  Wagemut  der 

Diunmheit  hin  in  Fftllen,  wo  rlie  Ivhtgheit  zaudenid  uber- 
legt  In  seiner  thatsiiclilichen  Holle  findet  sicb  freilicli 

kaum  ein  Zug,  der  jenen  Namen  rechtfertigt.  Hochstens 
kîinie  seine  Ausserung  in  Bctracht,  Narrcn  seien  zuwcilen 
bereîl  au  k&mpfon,  wo  Weise  davonlaufen;  doch  bczieW 

sicb  dies  auf  die  Narren  ûberhaupt,  nicht  auf  ilin  ira  be- 

BOBderen.  .JInrdy-dardy"  trilt  in  den  Dienst  des  rueh- 
Uwen  Haroan.  ObwobJ  er  Spassmacber  von  Beruf  ist, 

legt  er  doch  nnr  wenig  Koniik  an  den  Tag.  Von  CaeUTgUB 

iiTir i  r sriii'îdct  er  sicb  nicbt  nur  durcli  daa  geringe  Mass 
miner  Kmnik,  Bowie  Uberhaupt  durcb  die  NebensachHèhkeît 

Rolle,  sondera  vor  alleui  aucb  dadurch,  dasa  ihni 

dû  Eigenschaften  eines  Intrignnten  ganzlich  feblon.  SonBl 
BOW  gleicbl  er  jenem  nielit  nur  im  allgemejnen  dnrch  seine 
Rolle  als  Hausnarr,  sondern  aucb  itn  cinzelnen  darin,  dasa 

Seine  Thorlieit  irleic.li  t'ai  ls  nnr  erheuchelt  ist.  Dïes  gcsclnoht 
aUerdïnga  nicht,  wie  bei  Oacurgus,  zum  Zweck  der  Intrigue, 

sondern  hloss  zur  Unterhaltung.  Vonmsgesetzt  <h\~~  Misug. 

iillei'  ist  als  llest..  kdnnte  „Hardy-dardy"  als  eîne  Art 
Bfatsetznag  des  Cacurgus  gelten,  als  ein  Cacurgus  obne 

intrigue.  Obwohl  nHardy-dardy"  dem  Vice  schon  recht 
t<i  m  -tclii.  bangt  er  unter  obiger  VonuissHzinii;  ibu-h 
wenigstens  inittclhai'  mit  diesem  zusammen,  wohei  Cacurgus 

<las  Zwiselietiglied  bildet.  Violloîcht  knllpft  „Hardy-dardy" 
sber  aacb  direkt  an  .,Mirth"  in  Pride(vgl.  S.  113  ff.)  und  den 

Vice  ..Merry  Report"  in  Weatb.  (vgl.  S.  lô'.i  ff,),  die  narra- 
l.isrn  Spassmacber  altérer  Dramon,  an.     An  J.  Heywood 
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crinnert  er  auch  sonst:  er  luit  mit  Haman  cin  Wortgefecht, 
wobci  er  die  Vorziige  (1er  Narrheit,  Haman  die  der  Ver- 
standigkeit  mit  ganz  ahnlichen  Beweisgriinden  verteidigt, 

wie  John  und  James  in  J.  Heywood's  Folly.  Bei  dieser 
Gclegcnhcit  entwickelt  „Hardy  -  dardy"  Schlagfertigkeit 
genug,  uni  zu  zcigen,  dass  er  selbst  niclit  als  Vertreter 
der  Narrheit,  wofiir  er  sich  ausgiebt,  angesehen  werden 
kann.  Als  Haman  seinen  Hausnarren  ausforscht,  was  die 

Leute  liber  ihn  sprachen,  zeigt  sich  „Hardy-dardy",  im 
Widerspruch  mît  seinem  Namen,  sehr  vorsichtig.  Scbliess- 
lich  endet  Haman  am  Galgen;  Assewerus  [=  Ahasvérus] 
betont,  fttr  Ûbelthiiter  sei  Hangen  die  rechte  Strafe,  wo- 

gegen  „Hardy-dardy"  einwendet,  auch  Heringe  und  Sprotten, 
die  doch  keine  Verrater  seien,  mUssten  hangen,  nàmlich 

im  Kauehfang  —  der  einzige  Witz  im  ganzen  Stticke.  den 
„Hardy-dardyu  sich  zu  Schulden  kommen  lâsst. 

Wie  es  nicht  immer  mtiglich  ist,  zwischen  den  Narren 
und  den  Clowns  im  spateren  Draina  eine  scharfe  Grenze 
zu  ziehen,  so  verwirren  sich  auch  zuweilen  die  Faden, 

die  beide  Typen  mit  dem  Vice  verbinden.  Nur  im  all- 
gemeinen  liisst  sich  hier  ein  Unterschied  dahin 
bestimmen,  dass  die  Narren  mehr  die  aktive  und 
die  absichtliche  passive  Komik  des  Vice,  also 
iiberhaupt  dessen  subjektive  Komik  libernehmen, 
wiihrend  seine  unfreiwillige  passive  oder  objektive 
Komik  eher  auf  die  Clowns  Ubergeht.  Zur  Zeit 

J.  Hcywood's  pllegte  beim  Vice  durchaus  die  aktive  Komik 
vorzuherrschen.  Daher  ist  es  verfehlt,  den  Pantoffelhelden 

John  in  Hey  wood's  komischem  Zwischenspiel  Tyb  als  einc 
im  Ubergang  vom  Vice  zum  Clown  bogriffene  Gestalt  auf- 
zufassen,  wie  Wiilker  (S.  200)  und  Swoboda  (S.  60)  dies 
thun.  Die  ausschliesslich  unfreiwillige  passive  Komik  jenes 
vielgeplagten  Ehemanns  John  macht  es  unmOglich,  ihn 

irgendwie  mit  den  gleichzcitigcn  Vice-Gestalten  zu  ver- 
binden. Spiiter  entwickelt  der  Vice  ja  freilich  passive 

Komik  in  reichlichem  Masse;  aber  flir  die  Gestalt  des 

Pantoffelhelden  John   kommt  dièse  spatere  Entwickelung 
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elnes  liir  du  Wesûn  des  Vice  urspriinglieh  sekimdiiren 
déments  nattirliob  niebt  in  Betracbt 

Wir  haben  aber  sebon  in  den  jilngeren  Moraliliitcn 
Qestalten  kennen  gelernt.  die  mit  griisserem  Recbt  als 
Mischfortnen  zwîscben  Vice  und  Clown  gelten  kennen. 

HirluT  li'clu'irt  ,.Si>iip!irihj-  i  v^l.S.  153—157);  fc-rner  ..Moros", 
der  teils  Vice,  teïls  Clown  in  besonderer  Spïelart  ist  (vgl. 
S.  142  ff.).  Der  Ûbergang  îles  Vice  zum  Clown  wird  ausser- 
lialb  der  MoralHii.tr- n  durch  zwei  Gestalten  veransehaulieht: 

dureb  QuQOphflus  in  Lyly's  Moon,  und  dureb  Piston  in 
Solim.  Als  auBsohweîfenden  WûBtu'ng  beseiebnet  den 
Il  unopltilus  sclum  M'in  Name  [-■=  Weilierfreund,  latini- 
aiertee  Grieehîsch].  Sein.;  maunstolle  Herrin  Pandore  bat 
ilin  sana  Bulden  auserkuren.  Er  maclit  smnen  Horrn 
Stcsias  zmn  Habnrei,  und  gcht  mit  Pandora  auf  und  davon. 
In  îhrem  Auftrage  stiehlt  or  die  .Juwelen  des  Stcsias,  und 
aoeb  als  seine  Herrin  drei  Scb&fer  an  der  Nase  heruni- 
ftibrt,  inilein  sic  jedem  von  ibnen  cinbildet,  er  besîtze  ilire 
Liebe,  ist  Gunophilus  îhr  Helfershelfer.  Wabrend  in  aller) 
«lioscu  Ziigen  seine  Verwandtseliaft  mit  déni  Vico  deutltcb 

igl  Gunophilus  sich  als  Clown  in  den  komiselicu 
Best&ndteilen  seiner  Rolle,  Er  fordert  das  Pubiikum  auf, 
sicli  niebt  liber  die  tiefen  Rinnen  in  seînem  Gesicht  eu 

wnaâern.  Pandora's  scharfo  Nâgel  hâtten  sie  gegraben. 
Einigo  Kaufleute  hatten  sciion  dièse  Rinnen  als  Wein- 
beb&lter  mieten  vollen;  aber  deren  Lage  so  nahe  Beineni 
Blonde  S6Î  ibnen  doch  bedenklich  crscliienen,  zunial  ila  er 
ein  grosser  Zcclier  soi.  Indem  Gunopbilus  su  liber  die 
MisahaDdlungoii  scherzt,  die  er  vu  m  Pandora  crraliron, 
client  ilnn  wie  aucii  den  spâtere-o  Clowns  ein  Motiv  der 
anabrichtlicben  passiven  Koniik  zur  Urundlage  absiebt- 
licber  passive!  Koniik. 

Noch  deutlicher  ist  die  Verbindung  von  Vice  und  Clown 
zu  ciner  einheitlîelien  Rolle  bei  Piston,  déni  Diener  des 
in  die  Heldin  Perseda  vcrliebten  Erastus,  in  Solim.  Die 

Intrigantennatur  des  Vice  kommt  in  Piston's  Rat  an  Erastus 
zum  Vbrecbein,   dieser  solle   falsche  Wtlrfcl  gebraueben. 
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ferner  in  der  Schlauheit,  womit  er  sich  dumra  stellt,  um 
ciner  Bestrafung  zu  cntgehen,  endlich  darin,  dass  er  eine 
Lciche  bcraubt.  Hierzu  bittet  er  die  Leiche  vorher  um 

Erlaubnis;  auf  das  Schweigen  der  Leiche  hin  beschonigt 
er  don  Dicbstahl  durch  die  Redensart:  rqui  tacet,  consentire 
videtur".  Hier  ist  der  Vice  in  ihm  schon  eher  Hanswurst 
als  Intrigant;  ebenso  in  seinem  Klangspiel  (p.  234):  „if  I 

be  taken,  ....  then  the  case  is  alter'd;  ay,  and  halter'd 
too"f  womit  er  auf  den  ihm  drohenden  Galgentod  anspielt. 
Speziell  einem  Clown  gleicht  Piston  als  Spassmacher  in 
seinen  flir  die  Clowns  charakteristischen,  hier  wohl  ab- 
sichtlichen  Wortverdrehungen  (z.  B.  p.  209:  „o  extempore, 

o  flores",  statt  „o  tempora,  o  mores*'),  in  seinem  Unsinn- 
reden  (p.  274),  sowie  tlberhaupt  in  seiner  Rolle  als  lustiger 
Diener.  Piston  ist  (nach  p.  235)  ein  Leibeigener,  und  wird 
am  Schluss  vom  ttlrkischen  Sultan  Soliman  getCtet. 

Grelegentlich  berlihrt  sich  der  Vice  auch  mit  dem 

„Miles  gloriosus",  wie  wir  schon  mehrfach  beobachtet 
haben.  Abgcsehen  von  den  verwandten  Gestalten  der 
Mistericn,  ist  Thersites  im  gleichnamigen  Zwischenspiel  das 

alteste  Beispiel  eines  „Miles  gloriosus"  im  englischen 
Drama.  Von  allen  prahlerischen  Feiglingen  steht  Thersites 
dem  Vice  am  nachsten.  Sein  Kampf  gegen  eine  Schnecke 
wiederholt  sich,  nur  mit  noch  gesteigerter  Komik,  bei 

„Ambidexteru  in  Camb.;  sonstige  Motive,  die  Thersites 
mit  dem  Vice  gemein  liât,  sind:  die  direkte  Anrede  an 
das  Publikum,  unfliitige  Redensarten,  und  das  Sprocbcn 
von  komischem  Unsinn.  Aber  liber  dièse  wenigen  Be- 
riihrungspunkte  geht  die  Àhnlichkeit  des  Thersites  mit 
dem  Vice  nicht  hinaus;  sic  berechtigen  uns  noch  nicht, 

jenen  «ils  Mischform  von  Vice  und  „Miles  gloriosus"  hin- 
zustellen.  Auch  die  fnihe  Abfassungszeit  von  Thers.  niacht 

es  unmoglich,  den  vorwiegend  passiv-komischen  Titelhelden 
mit  dem  damais  noch  ausschliesslich  aktiv-komischen  Vice 
in  nahen  Zusammenhang  zu  bringen  (vgl.  S.  186  ff.). 

Eine  Mischform  von  Vice  und  Parasit  stellt 

Matthew  Merrygreek  im  altesten  englischen  Lustspiel, 



l.'dall's  Roister  dar.    Ala  eine  soiche  ttisehforoi  aimant 
Mt'rrytri'iM'k  eine  eigcnartî^'  Stolhing  ein:  du  Narres 
stelit  er  ebenso  fera  wie  den  Clowns;  ara  oftcbsten  i*t  « 

Jack  Juggler  Terwandt  (vgi,  S.  it>4  iïj.  nur  dosa  dioser  kein 

Parasit,  soudera,  nls  Vice,  bbiss  Intrigant  ist.  Merry- 

greek's Intrigue  geht  darauf  ans,  don  Titelhelden,  dessen 
Begleiter  or  ist,  im'igliclist  oft  in  eine  lacberlicbe  Lago  zu 
bringen:  mit  erbannungsloser  Scbadenfoeude  vcrbiilnit  er 

daun  sein  Opfer,  obne  dass  lîoistcr  in  seïiier  Ricsen- 
ilummbeit  dïes  merkt.  Durcb  absicbtlicb  verkebrte  Rat- 

scblage,  sowie  durcb  Scluneicbeleien  griilistcr  Art  macbt 

Merrygreek  den  Roister  zuni  willonloscn  Spialball  mwt 
Intrignen.  Aber  so  sehr  aurli  in  Merrygreek  der  Intrigant 
vorherrsclit,  so  ist  docli  ilïosc  seine  Intrigue  nirgends  auf 

grftssere  Zwecke  geriebtet  E!r  Bteht  in  der  Mitte  svîseuen 
einem  durebaus  bipartition  Intriganten  und  eiiieni  vfllHg 
barmlesân  Bpassmaeher.  Aucb  dadureb  wird  die  Bosbeit 

vos  Merrygreek's  Intrigue  gemildert,  dasa  wir  dem  Uber 

die  Massen  aui'geblasenen  und  eitlen  Feigling  Roister  die 
ibm  zu  tei!  werdenden  Ztlebtigungen  von  Herzen  gOnnen. 

5a  bedeutet  Merrygreek's  Verhaltnis  zu  Roister  einen 
Fcirtsclirilt  gegen  das  Verbiiltnis  Jack  Juggler'a  zu  Jenkin 
Careaway:  Roister  stellt,  indein  er  durcit  eeinen  Charakter 
die  Boblïmmen  Streicbe,  die  ibm  von  Merrygreek  fresinVit 
werden,  geradezu  beraustordert.  ein  viol  passendercs 

Objekt  fllr  solche  Streichc  dar.  als  der  freilicb  gleicbl'alls 

reige  and  oinfaltige,  aber  ini  ganzen  doch  redit  l'arblos 
p  baltene  Jenkin.  dev  ganz  obne  eigene  Schuld  in  die 

Klcinme  geriit.  Merrygreek's  Komik  ist  nattlrlicb  dureb- 
aus  von  aktiver  Art,  und  stebt  zu  Roisters  rein  passiver 

Komik  in  wirkungsvolleni  Gegensatz.  Aucb  Merrygreek's VerhiUtois  zu  Roister  liisst  sicli  also  mit  dem  Verhaltnis 

■  ■  zum  Teufel  vergleiclien,  cinem  Verhaltnis,  das, 

w\<:  En  Joggl.,  hier  auf  konkrete  Porsonen  tlbertragen  wird. 

-  Si'îih'  «eistijïe  Obcilegenlieit  liber  Roister  benutzt  Merry- 
greek  aber  aucb.  uni.  nacb  Art  eines  antiken  Parasiten, 
Roister  inaterie.ll  àuszubeuten.     In  Merrygreek  vereinigon 
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sich  also  altenglische  Ûberlieferungen  mit  den  Einfl lisse n 
(1er  altklassischen  Komiïdie,  die  freilich  schon  in  Jaggl. 

liervortraten.  Wie  Roister  de  m  Pyrgopolinices,  dera  Titel- 
heldon  in  Plautus'  Komodie  „Miles  gloriosus",  nebenbei 
auch  déni  Thraso  in  Terenz'  „Eunuclius"  entspricht,  80 
verschmelzen  in  Merrygreek's  Parasitentum  zwei  Gestalten 
der  genannten  Komtidie  des  Plautus,  der  Parasit  Arto- 
trogus  und  der  gleichfalls  schmarotzende  Sklave  Palaestrio, 

mit  dem  Parasiten  Gnatho  bei  Terenz164).  —  Beispiel  einer 
Miscbung  von  Vice  und  Parasit  in  einem  spâteren  StQck 

ist  „Common  Conditions"  (vgl.  S.  176  ff.);  doch  tritt  der  Parasit 
in  ihm  weit  weniger  hervor  als  in  Merrygreek. 

In  der  Still  zugeschriebenen  Posse  Gurt.  spielt  Diccon 
eine  iihnliche  Rolle  wie  Merrygreek  in  Roist.,  nur  ist  er 
kein  Parasit,  sondern  bloss  ein  possenhaftcr  Intrigant. 
Ohne.  voni  antiken  Lustspiel  beeinflusst  zu  werden,  knlipft 
das  StUck  allein  an  die  cinheimische  Oberlicferung  an. 

Die  nahe  Vcrwandtschaft  Diccon's  mit  dem  Vice  liegt  auf 
der  Hand.  Diccon  ist  weiter  nichts  als  ein  indivi- 
dualisierter  Vice.  Sein  Hauptstreben  geht  darauf  aus, 
die  Leute  durch  Verleumdungen  und  Zwischentrâgcreien 
gegen  einander  aufzuhetzen,  und  ihnen,  wo  os  nur  irgend 
moglich  ist,  einen  Schabernack  zu  spielen.  Mit  bcsonderer 
Vorliebe  nimmt  er  den  Knecht  der  Gevatterin  Gurton, 

den  llimmelhaften  Hodgc15*)  auf  s  Korn.  Sein  Verhaitnis 
zu  diesem  entspricht  also  dem  des  Vice  zum  Teufel,  Merry- 

greek's  zu  Roister  (vgl.  S.  189),  Jack  Juggler's  zu  Jenkin 
Careaway  (vgl.  S.  164  ff.).  Zuletzt  wird  der  Halunke  zwar 
(Mitlarvt,  aber  die  Possenhaftigkeit  des  ganzen  Sttickes  er- 
streckt  sich  auch  auf  die  „Strafenu,  die  ihm  zucrkannt 
werden.  Diccon  soll  bei  Hodge's  Lcderhosen  schw5ren, 
nie  selbst  die  Borse  hervorzuziehcn,  wonn  der  Pfarrer  flir 

,w)  Vgl.  Uich.  Faust,  Das  crste  cnglische  Lustspiel  in  seiner 
AbhJlngigkeit  vom  Moral-Play  und  der  romischen  Komodie.  Progr. 
Dresden  1889.  Die  ebcnfalls  Roist.  behandelnden  Schulprogramme 
von  Fr.  Moller  (Altona  1H0O)  und  Ottom.  Habersang  (Buckeburg  1893) 
bieten  gar  nichts  Neues. 



ihlcn  wolle;  wenn  „Dame  <  !baf  sich  weigcre, 
(ield  ?on  ihni  anzunehiuen.  es  ihr  nie  zum  zweitcn  Mal 
anzubieteii:  wenn  er  aaf  fremde  Eosten  trinken  kBaae,  w 

Ûe  zu  versiiumen:  endlicb  Bodge  nie  l'iir  fi  non  feincn Herrn  zu  halten.  Selten  tritt  der  Sclbstzwcck  der  Knniik 
so  deutlieh  horvor  wie  hier,  biecoii  ist  .-i u. ■  (estait  nus 

eJB8m  Guss;  in  der  Posa'iihaf'tiiïkeit  seiner  Intrigue  ver- bînden  sieh  die  zwei  beiai  VJce  lcicht  auseinaiiilcrfaiirtiilcn 
Blemente,  liosliafto  Intrigue  und  hannloser  Spass,  zur 
Einhe.it. 

lui  Vorwort  zum  Neudruck  der  Kommlie  Look  von 
Wb&bsod  bringt  Haziitt  die  Gestalt  des  Skink  mil.  den 
Vice  in  Zusammenhaug.  Skink  gehflrt  zum  Tvpns  fat 
koinisclien  Spitzbuhen:  dureli  die  zahlrcichen  VerîrieîdQBgen, 
durch  die  er  immer  wieder  das  itam  drohcndo  VerB&IIgnfs 
abzuwendcn  weiss,  liisst  er  sich  allerdings  speziell  mit  dcm 

Vice  ..ldleness"  in  Wïsd.  (vgl.  S.  150)  rergleichen.  Kbdr 
iiïi's  aahctiegendc  Motiv  kommt  aach  sonst  oft  top,  ohna 
âua  wir  jedesmal  an  eine  Entlennung  zu  denkcn  brauelien. 
Wiirc  Skink  vom  Vice  abzulciten,  so  milssten  wir  liber- 
liuupt  die  nicisteu  oder  aile  komiecben  Spil/.bubcn,  au 

îhrer  Sjiilze  Autolycus  in  Shakespeare"*  Wiut.,  nul'  ilcn Vice  zurilckfiihren.  Zuwcilen  sind  uns  abor  sebon  in  solehen 
Stiieken,  die  einen  Vice  entballen,  neben  dicsein  Vice  Biner 
oder  mebrere  komische  Spitzbuben  begegnet,  cin  Bcweis, 
dus  sic  dnrchaus  nicht  mit  dem  Vice  zuBaoïmenfallen, 
sondern  eine  Sonderetellung  ibm  gegenilbcr  einnehmen. 

Mit  grOsserem  Recht  bebauptet  W.  Dibeliua  in  der 

Vorrede  zu  seiner  Ausgabe  von  Wilson's  Cobbt.  einen 
Zusammenliang  zwiseli-'ii  der  Rolle  „ConteniptV  im  ge- 
nannten  Sttlck  und  dcm  Vice.  „Contempt"  erinnert  an 
dcn  Vice  nicht  nur  als  allegorischer  Verfubrer,  sondern 

au cli  durcb  das  dcm  Vice,  l'reilieb  aucli  den  Vertrctern 
der  einzelnen  Laster  eigentitmlichc  Motiv,  dass  er,  uni 
seine  Opter  leiebier  tiluscben  zu  kflnnun,  sicb  eincm  falschen, 

barmlos  klingenden  Namen  beilegt,  namlich  „Qmtenta. 
„Oontempt"  ist  zwar  weiter  niclits  als  ein  VerfUhrer.  nhne 
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irgendwelche  komischen  ZUge  an  sich  zu  tragen;  aber  es 
giebt  auch  vereinzelte  Vice-Gestalten,  die  nicht  komisch 

gehalten  sind,  z.  B.  .Jniquity"  in  Nice  (vgl.  S.  163), 
Désire"  in  Tilcr  (vgl.  S.  175).  Das  Sttick  enthâlt  ausser 
Contempt"  noch  sechs  andere  allegorische  Gestalteo. 
Wenn  Wilson  auch  als  Verfasser  der  beiden  Moralitaten 

Lad.  (vgl.  S.  153  ff.)  und  Lords  (vgl.  S.  155  ff.)  anzusehen 
ist,  die  beide  âlter  sind  als  Cobbl.,  so  muss  ihm  die  Ein- 
fllgung  solcber  allegorischer  Qestalten  in  ein  eigentliches 
Drama  besonders  nahe  gelegen  baben. 

„Contempt"  ist  das  Beispiel  einer  nichtkoinischen 
Gestalt,  die  mit  dem  Vice  in  Verbindung  steht.  Vielleicht 
ist  auch  der  Typus  des  Bflsewichts  im  grossen  Stil,  der 
gleichsam  als  negativer  Held  oder  Gegenpol  des  edlen 
Heldentums  gelten  ktfnnte,  mit  dem  Vice  in  geschichtlichen 
Zusammenhang  zu  bringen.  Ein  solcher  Btfsewicht  steht 
der  Urform  nicht  nur  des  Vice,  sondern  auch  des  Teufcls 
nahe,  wâhrend  deren  jlingere  Formen,  wo  die  Komik  so 
stark  hervortritt,  filr  don  Bûsewicht  nicht  in  Betracht 
kommen.  Dieser  kniipft  bloss  an  die  dâmonische  Scite 
ihres  Wcsens  an.  So  flihrt  eine  einheitliche  Entwickelung 

direkt  vom  âltercn  Teufel  und  Vice  ttber  Kyd's  Lorenzo 
und  Marlowe's  Barabas  bis  zu  Shakespeare's  Aaron, 
Richard  III.,  Edmund  und  Jago.  Richard  III.  ist  sich 
seiner  Verwandtschaft  mit  dem  Vice  auch  selbst  bewusst, 
wie  die  bekannte  Stelle  (III 1, 82  ff.)  bezeugt,  worin  er  sich 
selbst  in  beiseito  gesprochenen  Worten  wegen  der  Zwei- 
deutigkeit  seiner  Rode  mit  dem  Vice  vergleicht.  Eine 
besondere  Art  von  grimmigem  Humor  entfalten  freilich 

auch  die  andern  Bosewichter  Shakespeare's,  ja  auch 
Barabas:  der  ihnen  allen  eigene  Cynismus  und  schneidende 
Hohn  bildet  einen  speziellen  Vergleichungspunkt  mit  dem 
alten  Vice. 

Indem  der  Cynismus  und  die  frivolen  Derbheiten  des 
Vice  von  seinen  Ubrigen  Eigenschaften  losgeWst,  und  aus 
der  Peripherie  in  den  Mittelpunkt  des  Charakters  gerQckt 
werden,  entstoht  ein  neuer  vom  Vice  ausgehender  Typus, 
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Jjnikers.  Von  den  liierher  £ 

stebl  dex  Apotheker  in  F.'s  (vgl.  S.  79  tL)  dem  Vice  nocfo 

ii  m  nfichsten.  Er  ist  oïn  grosser  Skeptiker,  der  Bich  nicji't 
l'iiii!  imponieren  lasst,  zugleicb  aber  uad  vur  alleni  eîn 
naverbesserlicber  Spotter.  Insbesondere  die  marktschreïc- 
rwdten  Anpreisungen  uninfigliclier  Iîeliu,uieii  durcb  der 
scbwimlelliafteii  Ablasskriimer  begleîtet  er  mit  soinin 

■  viu-i  !iiMi  Bemerkiiiigi'u.  Er  bat  sehr  frivole  Aiisicbten 
îlber  die  Frauen,  ergebt  sich  mit  besonderem  Behageo  in 
*len  iinflatigstcii  Derbbeiten,  uud  trîigt  liciiu  Erziiiilen  seiner 

koniacben  Lligeiigeschiclite  die  Farben  so  ungebeaer  dîek 
uiif.  d;iss  er  ger&âe  in  seinem  lîestrebcn.  als  grossier 

LEtgner  dcn  Preis  zu  bekommen,  durcb  die  Pluuipheït 
seiner  Ltige  am  ehesten  seheitert.  Aucb  dieser  Apothckcr. 

tliT  iibrigcns  mit  der  Gcstait  lii's  ..Hiekscorner"  (vgl. 
-  122]  perwandt  ist.  erOffnet  eine  lange  Heibe  von  gïeich- 
artigen  Gestalten.  Wir  gelangen  von  ihm  ans,  um  nùr 

t-inigi'  verfeinertc  Hauptvcrtreter  dièses  Typus  der  Cyw'ker 
sa  nennen,  zu  Shakespcare's  M  eue  ni  us  Agrippa  nnd 
A  pemanlUB,  u.  s.  w. 

C.   Allgemeine  Bemerkungen  ûber  den  Vice  und  seine 
Entwickelung. 

Die  Entwickelung  des  Vice  gebt  der  des  Teufels  gan?  \ 
parallel.  Xur  bemerken  wir,  dass  der  Vice  schon  gleicb 

uni  Vdtnlicreiu  reiclilichor  mit  komischoii  Ziigcii  ausge- 
rtottet  ersebeint  als  der  Teufel,  dessen  Komik  inncrbalb 

Set  Historien  ja  fast  nur  in  seiner  grotesken  Hussoitii 
Krsebeinung  zut  Geltung  komint.  Zum  Teil  liegt  derGriwd 

fiir  dics  verliiiltiiisiiiiissig  frUbcrc  Hervortrcten  der  Kntnik 

bûm  Vice  gewiss' darin,  dass  die  itltesten  Fîlllc  srinrs 
Vnrkoiuiiiens  in  dcn  Moralitiiteii  nicht  die  Anfiingc  seiinT 
Eûtwîckeîung  liberbaupt  darstellen,  dass  dièse  Anfilnge 
vtafcoenr  in  nocli  iïilhe.ren.  jetzt  verlureocn  Moral  it  lit  m 

ïu  vennuten  sind.  Freilicb  dllrfen  wir  ja  aucb  die  vïer 
grotten   Historien  sammliwgen    niebt   der    arsprgnglichcii 

S   ittn  xvii.  ta 
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Gestalt  dcr  Historien  gleichsetzen  ;  aber  die  vor  jene 
Misteriensammlungen  fallende  Entwickelung  des  Teufels 

erstreckte  sich  im  wesentlichen  doch  nur  auf  'eine  Um- 
wandlung  seiner  âusseren  Erscheinung,  oder  vielmehr  des 
Eindrucks,  den  dièse  Erscheinung  auf  die  Zuschauer  machte, 
aus  anfânglicher  Furchtbarkeit  in  groteske  Komik.  Dcr 
Komik  des  Vice  dagegen  kam  schon  von  vornherein  sein 
dâmonischer  Ursprung  aus  dem  Teufel  zu  gute,  dessen 
Komik  zur  Zeit  der  Entstehung  des  Vice  schon  eine  lângere 
Entwickelung  hinter  sich  batte. 

Ein  wichtiger  Grund  fttr  die  friihzeitige  Stârke  der 
Komik  des  Vice  liegt  aber  auch  in  der  Eigenart  der 
Moralitâten.  So  reich  auch  schon  die  Misterien  an 

komischen  ZUgen  sind,  so  werden  dièse  ZUge  doch  meist 
nur  episodisch  eingestreut.  Die  Heiligkeit  der  Handlung 
wirkte  schon  damais,  freilich  lange  nicht  so,  wio  sic  heute 
wirken  wlirde,  hemmend  auf  die  Entwickelung  von  Komik 

in  den  Misterien  ;  andere  fllr  dièse  Komik  ungUnstige  Um- 
stânde  liegen  darin,  dass  der  Stoff  der  Misterien  schon 
fertig  gegeben  vorlag,  und  somit  fiir  die  Bethâtigung 
dichterischer  Phantasie  nur  wenig  Rpielraum  Ubrig  blieb 

(vgl.  S.  89  ff.).  Anders  in  den  Moralitâten;  hier  war  die  Er- 
findung8gabe  des  Dichters  weniger  an  den  Stoff  gebunden, 
und  so  sehr  auch  langweilige  Trockenheit  zum  Wesen  dcr 
Allégorie  liberhaupt  gehtfrt,  ein  Keim  zur  Komik  steckt 
eigentlich  schon  im  Prinzip  jener  Dramengattung.  Die 
Moralitâten  wollen  das  Ûbersinnliche  dramatisch  versinn- 
lichen;  wie  wir  aber  schon  mehrfach  (vgl.  S.  139. 14V)  gesehen 
haben,  kann  ein  an  sich  durchaus  ernster  abstrakter 
Gedanke  leicht  schon  dadurch  eine  komischc 
Fârbung  erhalten,  dass  er  zu  einem  konkreten 
Vorgang  gestaltet  wird.  Auf  dièse  Weise  mOgcn  sich 
schon  in  den  âltesten  Moralitâten  recht  oft  komische 

Situationen  ganz  von  selbst  ergeben  haben.  Die  so  ent- 
standene  Komik  knllpft  sich  naturgemâss  am  ehesten  an 
die  Laster,  vor  allem  an  den  Vice  als  den  Vertreter  des 
Lasters  im  allgemeinen.    Als  aber  einmal  das  Komische 
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in  den  Moralitaten  eine  Reimstatte  gefondan  batte,  ging 
seiae  Weiterentwickelung  in  gana  ahnlicber  Weise  vor 

rici  wj.'  ij.Min  Teufo]  in  dan  Historien:  naehdeni  inan  die 

WiikuiiL'  Bolcber,  ursprunglicb  uualisiclitlieb  intstandcncr 
koniisclicr  Ziige  nnï  ilîo  Lachmnskelii  der  Zusehauer  kennen 

gelernl  batte,  begann  man,  mu  daa  Publikum  zu  unter- 
lialten.  dièse  Koniik  aucli  willklirlieli  an  solchcn  Rtellen 

anxabriageo,  wo  der  allegoriscbe  Vorgang  an  sicli  keinen 
Arilass  dazu  l>ot.  Su  Lrcstaltete  sich  das  Komiscbe  in 

'I  n  .Muralitiiten  zn  i-im-m  scllistiimligcn  Elément;  von 
Ibsiftadigea  VerWBoduag  fuhrte  die  fortschreitende 

Entwiekelung  bald  auoh  zu  seiuer  absichtlichen  Steigerung. 
Allniiililirh  irurde  die  Koniik  tnimer  niear  ans  einer  an- 

i  blossen  ]  î  i  ■  l:  I  f  ■  1 1 1  ■  is  c  I  m>  i  im  1 1  ̂   dus  Allegoriscbe  n 
zuin  Selbstzweck,  und  ibr  Haupttrâger,  der  Vice,  nîiberle 

sîc.b  dadurcb  mebr  und  mcbr  einer  lustigen  Person. 

Nocb  baofiger  als  durcli  Versinnlichiing  taxas  ab- 
-n-iki'H  Cïedankens  entsteht  'lie  Kmiiik  des  Vice  durcb 

die  in  der  Seele  des  Menschen  wurzelnde  Neigung,  das 

Sililrcliir  afe  komisch  binzustellen  (vgl.  S.  58).  Da  die 
I  béni  Aulass  entstandene  Koniik  Iciclit  die  Fonn 

des  l.aclierlicben  annimnit,  I icfurderte  jene  Neigung  be- 
sondera  die  passive  Koniik  des  Vice. 

Endlicb  komnit  die  Komik  îles  Vice  atich  durcb  den 

I  iMrgang  dieser  (restait  vom  lutriganten  znni  Spassmacher 

Durcb  dièse  Entwickelung  wird  vor  alleni  die 
aktÏTQ  Komii  des  Vice  reranbisst  (vgl.  S.  20). 

Stets  kleidel  sïcb  der  Vice  in  irgend  einc  Kiiizell'onn 
des  l.a-iris.  Als  Vice  scldechthin  wird  er  erst  1m  spiiteren 

Dtaraa  zuweilen  rorgefuhrt1"),  wo  die  Erinnerung  an  sein 
nrsprttBgHches  Wesen  schon  verblasst  war,  nie  in  den 

alteren    Stllckcn"'").     Dass   der  Vice    als  Vertreter  eines 

■M)  Z.  B.  in  Histr.,  wo  der  Vice  umi  „Iniquity*  zwei  versehiedem- 
iinl  (Vgl.  S.  87),  .Vie.-"  in  Fort.  geliiirt  niclit  liieher  (vgl. 

S.  «9  und  A    108), 
"'■1  Auch  der  von  Nash  angefîihrte  Vice  im  oben  erw&hnten 

Bruchstitak  fvgt.  S,  ljs|  wird  gevriss  <li>n  boaonderen  Nameii  Ergend 



—    li»fi    — 

bestimnitcn  Bimetnen  Lasters  aufiritt.  widerspricM  nwhf 

sciner  lïestiinmung.  VerkBrparung  des  bOsen  Priozips  im 

allgememen  zu  sein.  Dièse  Allgemeînheit  seiner  Rolle 

itimmt  iti  jem-n  Einzelformen  des  BBsen  nur  aine  konkretere 
(lestait  an,  obne  dass  dadureli  der  Vice  den  Sbrigi 

Iciirpeningen  der  vcrscbiedencn  cinzelncn  Laater  im  !•(■- 
treffrnden  Stilck  gleicb  geste  lit  wlirde.  Aneh  indem  de* 

Vice  ein  einzclnes  Laater  darstellt,  ragt  er  immrr  mil 

Hber  seine  Genoasen  harvor,  nnd  beireisl  dadureli  seiin* 
allgetneinere  Bedeuttmg. 

Eine  iibersîclitlichc  Ziisammenstelluiig  ninl  (îrnppierung 
der  vcrschiedenmi  Vice-G  estait  en  nacb  ïbren  Eiaxelfermefl 

zeîgt  die  Mannigl'altigkeit  unil  Vielseitigkcit  des  Vire  srln 
.leutlicli.  Dem  iirsnriingliclicn  Vice  als  dern  Vertreter  des 

Lasters  im  allgemeinen  steht  der  Vice  ala  ,.Inîqnity" 

ani  niicbsteii:  dus  al  teste.  Beispiel  seines  Aul'Iivti'Tis  in 
dieser  Rolle  bietet  Nice  (S.  Ifi3  ff.);  t'erner  treffm  wir  einen 
Vice  dièses  Namena  in  Dur.  (S.  135  ff.);  dann  als  st-lli- 

Btftndîge  7om  l'îgentlielien  Vice  losgolBste  Oestatl  Debev 

dii'sem  in  Hislr.  (S.  87):  endlieli  iils  „OW  Ini<|iiity"  in  Dev. 

|S.  W7.  100).  In  Shatespeare'a  Blfltezeit  war  .Jniqnity" 
action  nieht  inehr  bloss  spezieller  Nanie  des  Vire  in  ln- 
siiniiiiten  einzeliien  Sttlcken,  sondern  Allgenioinliozeiobnnn;.' 

fltr  dièse  (iestalt:  ..Vice"  nnd  ..Iniqnity"  waren  gleicli- 
bedeute.nd  geworden'*1).  Daraas  ist  zn  scliliessim.  dfttt 

„Iniquity"  nieht  nur  in  obigen  FïiHen,  sondern  aueli  in 
vielen  andern,  jetzt  verlorenen  Sttlcken,  von  deiien  DBS 

niclit  einraal  die  Titel  erbalten  sind,  den  Viee  dargeetelll 

haben  inuss.    Mit  déni  Begriff  des  Lasters  im  allge   issu 

beriibreti  sîclt  sonst  noch  am  meisten  „Sin "  in  Mon. 
(S.83IT.  147ff.),..Mischiefl'sowie  der  Untarvieo  ..Nougbf 

in  Mank.  (S.  74  11'.  116  ff.),  endlich„Injiir,y"in  Alli.  is.  140). 
Zu  den  liltesten  Vice-G  estai  ten,  die  in  Fonn  flânes 

eiuzrbien  Lasters  auftreten,  geliort  «Sensuality"  in  N'ai. 

■mi.',   sinselaen  Naslers  getragen   haben,  de-  uns  t 
iitorliefert  ist. 

"")  VrI.  Alex.  Rdimidf  miter  .Tntquity". 

'   itii'hl   in  In 
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•  s,  iiîi  rr.).  desseii  N&mensverwandtaohaft  mît  HSenaea! 

Appct  i  te-  in  Klein.  (S.  I2iff,)  nicht.  wiesousf  in  den  meisten 
FUllcn  ojnar  Ubereinstimmung  odi-r  Âhnlielikeit  von  Yice- 

gnUllig  ist.  sondera  sieli  ilurcli  eine  direkte  Eîn- 

■kung    des    iilteren    iStiickes    anf    das    jtingerc    erklnii. 
idere  Vei'treter  der  Sinnlichkeit  sind  „Wantoimess" 

ïti  Sat.i.S.  124  il).  JDesire" in Tiler (S,  176),  undwohlaucb 
..Inclination"  in  Treas.  (S.  137  ff.).  bowh  in  der  Etalage 
von  More  (S.  157  ff.». 

Einen  breiten  Banni  nehnien  Dater  den  Vice-GestaUen 

die  Vci'kii]'|i(;niri^en  soleber  Lastcr  ein,  die  sie-h  «uf  die 
Religion  bezietaen.  Die  geumltige,  das  Leben  der  vniker 

in  sdneo  Grundfesten  ersenatternde  Bodeutnng  reBgiCser 
Fragen  fur  jene  Zeit  wird  uns  dadureb  veransenauticht 
Solche  Vice- Gestalten  dienen  natUrlicb  am  ehestfla  ate 

Waffen  im  Strcît  der  Parteieu.  Es  ist  tibrigens  eharûï- 
ti  ristiscb,  dass  in  don  Htiicken  mit  protesta  ri  lise  lier  Tendenz 

nn'lir  das  religiiise,  in  den  gegen  die  Reformât  ion  gerieb- 
tetêN  Stiirken  melir  das  polittscbe  Moment  in  den  Vorder- 

i_'rund  gcstellt  wird.  A  m  bautigsten  ist  unter  den  die 

Kebrseiie  relïgiOSer  Tugendm  darstellcnden  Vice-Grslalten 

der  Xame  ..HvNocrisy".  Ein  Vice  dïeses  Xnniciis  be- 
gegnel  uns  sebon  in  vorreformatorischer  Zeit  vielleielu  in 

l'ind.  (S,  122);  ferner  gehSren  hieher  dii-  Viee-tiestalten  în 

.Juv.  (g.  130)  tind  Conll.  (S.  84,  162),  beide  dureh  Iïale's 
Uwt  beeinflussl  and  Tr&ger  einer  auf  Rein  gamftazten 

Satire.  Ein  verwandter  Vice-Naine  ist  ..Inl'idelity*  in 
L;iws(N.  1-2G  ff.)  und  L.  Wager's  Magd.  (S.  81.  140  ff.}:  aucb 
dièse  lioidcn  Sttlcke  treffen  in  ihrer  antikatboliseben  Tendenz 

nicht  zutàllig  ziisanimen.  sondera  Wager  bat  Baie  dirckt 

iui'liL'i'niiuit.  woraus  aucb  die  Gleiebnamigkeit  beider  Vke- 
(Jestalten  berzitleiten  ist. 

Don  cinzigen  Fall  eiaes  Viee-Naniens  mit  politiseber 

Tendenz  in  einein  protestanlisdieii  Draina  stellt,, Sédition" 
in  Jobn  A  (S.  128  ff.)  dar.  An  diesen  Namen  erinnert 

,-1  in  der  katboliscben  Moralitât  „Youtb"  (H.  133  ff.): 

abseils  stelit    ..Avariée"   im   ehenl'alls   katboliscben 
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Stiick  Resp.  (S.  130  ff.),  (1er  zwar  zunachst  nur  die  Stinden 
gegen  das  siebente  Gcbot  verkorpert,  aber  doch  indirekt 
auch  mit  religios-politischen  Verhaltnissen  sehr  nahe  zu- 
sammenh&ngt,  indem  er  dazu  dienen  soll,  der  Reformation 
den  Beweggrund  der  Habsucht  unterzuschieben.  Vielleicht 
ist  auch  in  der  Gestalt  gleichen  Namens  in  Someb.  (S.  134), 
worin  umgekehrt  eine  antikatholische  Tendenz  hervortritt, 
der  Vice  zu  erblicken. 

Mehr  vereinzelt  stehen  die  Verkftrperungen  andcrer 

Laster  da,  so  „ïdleness"  in  Wisd.  (S.  141)  ff.),  „Detractio" 
oder  ,.Backbite.r"  in  Pers.  (S.  115);  vielleicht  darf  auch 
„Envy"  in  Imp.  (S.  134)  als  Vice  gelten. 

Dem  urspriinglichen  Wesen  des  Vice  ferner  stolit  der 

gerechte  .,  Cou  rage"  „Re  venge"  in  Hor.  (S.  169  ff.), 
wahrend  der  jlingere  ,.Couragew'  in  Tide  (S.  145  ff.)  als 
Vertreter  des  Muts  zur  bosen  That  déni  Urtypus  naher 
verwandt  ist. 

Auf  die  Ausschreitungen  der  Mode  spielcn  an  die 

Namen  desUntervice  „Ncwguiso"  in  Mank. (S. 74  ff .  117  ff.) 
und  des  eigentlichen  Vice  „Nichol  Newfangle"  in  Liko 
(S.  81  ff.  173  ff.);  letzterer  Naine  erscheint  allerdings  ganz 
willkiirlich  gewiihlt,  da  die  thatsachlichc  Rolle  „No\vfangley 
mit  eincm  speziellen  Vertreter  der  Modethorheit  nichts 
gemein  liât.  Eine  Beziehung  auf  die  modischen  Zeitver- 
hâltnisse  enthalt  auch  der  Naine  des  Untervice  ,,Now-a- 

days"  in  Mank.  (S.  74  ff.   117  ff.). 
Die  Intrigantennatur  des  Vice  wird  ausgedrilckt  durch 

die  Namen  ,.Ambidexteru  in  Camb.  (S.  166  ff.)  und 
„Subtle  Shift"  in  Clyom.  (S.  179  ff).  Den  blossen  Zufall 
in  seinen  btfsen  Folgen  bezeichnet  „Haphazardu  in  App.  A 
(S.  168  ff.);  als  harmloserer  neckischer  Kobold  orscheint 

der  Zufall  in  der  Gestalt  von  „Common  Conditions" 
(S.  175  ff.),  dessen  Nanie  sich  allerdings  nicht  auf  den 
allegorischen  Kern  seines  Wesens.  sondern  nur  auf  seine 
aussere  Stellung  im  Drania,  sein  Verhâltnis  zu  dessen 
Hauptpersonen  bezieht. 
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Sehr  BfCil  enlfernen  sich  Bchon  von  einem  Vertretev 

des  Lasters  die  Vice-Gestalten,  welche  die  Dunimheit  ver- 
ktSrpem:  „Moros"  in  Long.  (S.  142  ff.)  vereinigt  zwar 
nocta  in  sien  die  Bosheit  dos  ursprUnglicheii  Vice  und 
cini'  durch  Tragheit  s.''lljstveisclinldete  Dummheit;  aber 
„SimpIicityu  in  Lad.  (S.  153  if.)  und  Lords  (S.  155  ff.) 
i>i  l'itM'  blosse  Verkurperung  der  hannlosen  Eïnfalt. 

Iici  andern  Vice-Gestalten  driickt  der  Naine  weiter 

nii'lits  aïs  ilir  Spassmachertum  aus.  Am  meislen  gleicht 
nool)  von  diesen  einem  Intriganten  „Jaek  .luggler" 
(S.  ir,i  t'U  Audi  „So1ace"  und  „Placebo"  in  Sat. 
iS.  125.  126)  siml  zugleîcb  Intriganten  und  Spassinacher; 
;nis  dem  Namen  „Plaeebo"  ist  freilich  fine  Beziehung  auf 
Mi,  thatsachliche  Rolle  dieser Gestalt  nient  herausxutesen. 

Am  ehesten  îst  Mosser  Spassinacher  „Aterry  Report"  in 
Weath.  (S.  159  ff.). 

Von  ganz  spezieller  Art  ist  der  Vice-Nanie  „Neither 
Lover  nor  Loved"  in  Love  (S.  162  ff.) 

In  Mank.  (S,  74  ff.  117  ff.)  sind  dcm  oigentlichon  Vice 
..  MfacJitef  drei  Vice-Gestalten  nioderen  Ranges,  „No\v- 

goiae",  nNoughtM  und  „Now-a-days"  beigegeben,  die 
tinter  sich,  wie  schon  durcli  ibrc  allitterierenden.  Namen 

angedeutei  wïrd,  eiuo  einheïtliche  Grappe  bilden1").  Eînc 
seiche  Grnppierung  kehrt  aucli  in  vielen  jiingereii  Dramen 
wjeder;  nur  entferneii  sicu  spater  die  drei  Gestalten  immer 
mehr  von  îhreni  ursprlinglichcn  Vice-Cliarakter.  Deut- 
[icber  tritl  diewr  inich  in  den  eigcntliehen  Moralitâten  und 
den  durcb  ihren  vorwiegend  allegorischen  Enbalt  diesen 
nahestehenden  Dramen  licrvor.  So  in  Resp.  (S.  130  ff.),  wo 

dem  Vice  ̂ Avarice"  die  drei  „gallantsu  „ Adulation", 
„InsoIence"  und  „Opprossion"  zur  Seite  stehen;  auch 
dièse  Namen  allitterieren,  freilich  nient  ini  strengen  Sinne 

™)  AUlttoration,  I ; < ■  I m  und  verwandte  Kunatmlttel  dlenen  mvti 
-.iii-i  «n  Hi'/'-ii  huiiii^  t'intiritlii'hi-r  Gnipfien.  In  l.ords  (S.  155  ff.| 

wiTiL'ii  i..  I).  die  drei  Lords  nPolicy",  „Pompu  und  ..Pteasurt"  von 
■  ■■■■■i  Pagen  ..Wif\  HWcatth",  ,ffiï'  bcglcltet.  In  Itmst.  (S.  180  (T.), 
tldwcn  VKfi\  Mttgde  ,Tibet   Talknpace"  und  „Annot  Alyfate". 
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des  Wortes,  und  vielleicht  auch  nur  zufâllig.  In  Tide 

(S.  145  ff.)  tindcn  wir  neben  demVice  ,.Couragea  das  Kleeblatt 
„Hurting-Help;\  „Painted-Profitii  und  „Feigned- 
Furtherance4-,  bei  denen  nicht  dio  drei  Namen  untcr 
einander,  sondern  die  beiden  Bestandteile  eines  jeden 
Xamcns  unter  sich  allitterieren.  In  Conil.  (S.  152)  bilden 

,/f vranny",  ,,Avarice"  und  „Sensual  Suggestion1' 
dio  Umgebung  des  Vice  „Hypocrisy".  In  Magd.  B.  (S.  140  ff.) 
steht  dem  Vice  „Infidclity"  die  Gruppe  .,Pride  of  Life" 
—  ,,Cupidityu —  „Carnal  Concupiscence"  gegenlibcr. 

Ini  eigentlichen  Drama  wird  die  unbequeme  Gleicli- 
artigkeit  des  Vice  und  seiner  drei  Spiessgesellen,  die  auch 
in  den  zuletzt  genannten  StQcken,  wenn  auch  wcniger  als 

in  Mank..  noch  bemerkbar  ist,  beseitigt;  die  drei  Unter- 
viees  werden  zu  komischen  Spitzbuben,  in  deren  Gauncr- 
tuni  wir  eine  Spur  ihrer  ursprlinglichen  Vice-Natur  ent- 
deeken.  Ihre  Zusammengehtfrigkeit  unter  einander  wird 
zuwcilen  durch  den  Reim  hervorgehoben,  so  bei  Huff, 

Kuff  und  Snuff  gegenuber  dem  Vice  „Ambidexteru  in 
Camb.  (S.  166  ff.),  bei  Drift,  Shift  und  Thrift  gegentiber 

dem  Vice  »Common  Conditions"  (S.  177). 
Obige  Gruppierung  wird  nun  auf  zwei  verschiedene 

Art  en  variiert:  1)  durch  Ânderung  des  Zahlenverh&It- 
nisses  1  :  8.  Statt  der  ursprilnglichcn  drei  finden  sich  nur 
zwei  Spitzbuben,  deren  Namen  auf  einander  reimen,  Snatch 

und  Catch,  in  Wisd.  (S.  loi  ff.)  neben  dem  Vice  ,.Idtenc88u\ 
oder  vier  Spitzbuben,  Tom  Tosspot,  Ralph  Roister. 
Tierce  Pickpurse.  Cuthbert  Cutpurse  neben  dem 

Vice  ,,Sichol  Neuf  angle'  in  Like  (S.  173  ff.).  Hier  alliteriert 
der  Vornamen  jedes  einzelnen  mit  seinem  Beinamen  (vgl. 
oben  Tide);  ausserdem  sind  je  zwei  und  zwei,  Tosspot  und 
Roister,  Pickpurse  und  Cutpurse,  zusammen  gruppiert,  und 
endlich  weisen  wenigstens  Pickpurse  und  Cutpurse  einen 
(ileichklang  der  Namen  auf.  Unter  den  Moraiitftten  be- 
sitzen  Lad.  (S.  153  ff.)  und  Lords  (S.  155  ff.)  die  entsprechende 

Vierzahl  in  „Dissimulation",  „Fraudu,  „Simony"  und 
,.Usury"    gegenliber  dem  Vice  „Simplirityu.    Im  allego 
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lîsriicti  Tril  von  Dar.  (S.  £86  il.)  komiril  eine  Zwpïzahl 

(., rniporm nity11  and  ..Partîality1*  neben  dem  Vice 
.-lniqitîi<f\  dadurcn  zustande.  dass  dièse  HelfereheHer  des 
Vice  mil  ilmi  zusammen  eine  Gruppc  bilden,  utid  Mire 

DreJheil  deti  drei  Tugendi>n  l'ntjre^t'iij^si't/.i  wird.  In 
Long.  [S,  143  ff.)  wird  die  Dreizahl  verâoppcll  :  zuersl 
iiilili'ii  ..Wratli".  „Idleneas"  un  il  „ïncontinency'4,  dann 
„ïnipietyu,  „Cruelty"  und  „Ignoranee"  das  Qclbige 
des  Vice  „ifonwu,  denen  in  unrollkommener  S\  mmetrie 
nue  eine  einfache  Dreizahl  von  Tugenden  gegcntlberBteht. 

—  2)  Duron  Verwaadlung  der  allegorischon  oder  wirk- 
liclifii  Spïtzbuben  in  blosse  Clowns;  natttrlich  feann  damit 
aoch  eineAnderung  (1er  Dreizahl  verbunden  sein.  Dadie 
drei  Spïtzbuben  oft  die  Zielseheiben  der  aktiven  Kmnik 
des  Vice  abgaben,  und  durch  ihre  passive  Knmik  bei 
■"l.'li'u  i  ii-li-viiiiriinn  eïnen  clownartîgen  Anstrieb  er- 
bislten,  tag  obige  Verwandlung  von  roraucrein  nabe.  In 

App.  A  (S.  168)  simi  „MansipuIus",  „Mansipula"  und 
..Su  lise  rv  us"  blosse  (  'lowns  neben  dem  Vice  „llaphazard" ; 
hier  enteteht  auch  noch  eine  ueue  Variation  dadurch,  dass 

înnerbalb  der  Clownsgruppe  Subsen  us.  wïe  selon  sein 

(Came  sagt,  d'en  beïden  andern  untergeordnel  ist.  Nnr  mit 
awei  *  lowns.  ..  Ilodge"  und  „Rustïcus".  bofasst  siell  der 
\  toc  .Courage"  in  Hor.(S.17I  ff.).  I»  Camb.  (S,  16ti  ff.)  treffen 
wir  uii'lii  nur  die  drei  oben  genannten  Spitzbuben  Huff, 
L'un  und  Snuff.  sondern  an  einor  andern  Stelle  auch  zwei 

TBlpel,  Hob  und  Lob.  in  dur  ('«usfllsrimf'i  ilf-s  Vice. Von  TÎel  geringerer  Bedeutung  als  die  Dreïzalil  ist 
die  Siebenzahl,  der  die  Anzahl  der  Todsiinden  zu  Grundo 
liegt  Meist  beflnden  sicii  dièse  Todsiinden  im  Gefolgc 
des  Teufcls,  nicht  des  Vice,  gehiiren  also  nîcht  in  diescii 
Ahsclmttt.  Das  eînzîge  Beîspîel  einer  <1iiit.Ii  das  Vorbild 
der  Todsiinden  veranlassten  Scehszahl  in  der  Umgebung 

des  Vice  Irictet  Laws.  (S.  12G  il'.),  wo  der  Vice  „InfidéU&y'1 
i  Vater  der  sec  lis  „  vices"  ..Idolatry",  ..Suiliimy, 
nhitiHii''.  ..CoviiloiisiirsK",  ,,False  Doctrine"  niui 

j   -isy"  darstellt. 
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Ùbcrblicken  wir  die  (ïesamtentwickelung  des  Vice,  so 
ist  das  allmablicbe  Fortscbreiten  dieser  Gestalt  von  einer 

Yersinnlicbung  des  Lasters  bis  zum  reinen  Spassmachcr- 
tuni  unvcrkennbar.  Doch  verlauft  dièse  Entwickelung 
keineswegs  gleichniîissig;  zahlreiche  Schwankungen  kommen 
vor,  und  oft  kehrt  ein  jiïngerer  Vice  zu  einer  Rlteren  Forni 
zurîick,  die  in  don  dazwischen  liegenden  Mittclgliedern 
schon  aufgegeben  worden  war.  Solcbe  Schwankungen 
baben  nichts  Auffallendes  an  sich;  wir  dttrfen  uns  jene 
Entwickelung  nattirlicb  nicbt  als  einc  rein  mechanische 

denken.  Xeben  déni  vorwiirts  drîingenden  Entwickelungs- 
prinzip  macben  sieh  aucb  andere.  sebr  verschiedenartige, 
die  Entwickelung  untcr  Uinstanden  hemmende  Faktoren 
geltend:  so  besonders  die  Individualitat  des  einzelnen 

Dicbters.  der  vielleicht  nur  geringe  oder  gar  koine  Be- 
anlagung  zur  Komik  besitzt;  aucb  einc  dcm  einzelnen 

Stiick  aufgepragte,  aufdringlicbe  Tcndenz  kann  die  Ent- 
wickelung des  Reinkomiscben  bindern,  wie  wir  dics  be- 

sonders bei  inanchen  im  protestantiscben  Sinnc  geschrie- 
benen  Stiicken  bcmerkt  baben189);  oder  es  liegt  ein  ab- 
sicbtlicbes  Arcbaisieren.  und  damit  eine  Riickkelir  zu  den 

ursprilnglichercn,  weniger  komiscben  Formen  des  Vice 
vor,  u.  s.  w. 

Die  einzelnen  Motive,  woriu  die  Charaktoreigenschaften 

des  Vice  sicb  hethutigen,  und  ans  denen  sicb  das  Gcsamt- 
bild  des  Vice-Typus  zusaniniensetzt,  sind,  wie  wir  schon 
im  speziellen  Teil  gesehen,  Qberaus  mannigfaltig.  Die 
Doppelnatur  des  Vice  giebt  uns  einen  Einteilungsgrund  filr 

obigo  Motive  an  die  Hand:  wir  untersebeiden  Intriguen- 

m)  In  den  beiden  Dramen  mit  katholischer,  gegen  die  Reformation 

gerichteter  Tcndenz,  Resp.  (S.  130  ff.)  und  Youth  (8.  138  fl".),  herrecht, 
im  Gegensatz  zu  den  meisten  protestantischen  Stiicken,  lebhafte  und 
wirksamc  Komik  vor:  doch  als  die  einzigen  erhaltenen  Vertreter 
ihrer  Gattung  sind  si»;  koine  geniigende  Grundlage  flir  ein  Urteil 
iiber  den  Gesamteharakter  der  katholischen  Tendenzdramcn,  wenn 
auch  dièse  wegen  der  wenigen  Regierungsjahre  der  Kônigin  Maria, 
die  ja  hier  hauptsachlich  in  Betraeht  kommen,  iiberhaupt  nicht  sebr 
zahlreich  gewesen  sein  konnen. 
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native  and  komisehe  Motive;  eiBefesteGrensseswfeeheD 

beiâeo  liisst  aîcii  freilich  ebensa  weaig  ziehen,  wie  zwischen 

intrigue  iiiul  aktiver  Komik  Ubernaupt.  Beide  Arten  von 

Bbw  irihiiivri]  sim!  zum  grossea  TeiJ  tnulitionell;  doch 
Bpiell  die  Tradition  bei  tien  komischen  Metivon  orne  uocli 

bedeotend  wiehtigere  Relie  als  bei  d->n  bdrigueninQtiven, 
Aven  wu  tiir  aine  einzeloc  Vioe-Gestalt  Bien  l'ine  bestimmte 

Quelle  naehweisen  L&sst,  pflegt  sien  der  direkte  Einlluss 
des  Vorbildes  auf  daa  [ntrigantenium  dos  betreffeadeo  Vire 

sa  beschranken;  seine  Komik  wïrd  gewOhnlicli  davon  dureh* 
:ms  nient  bertthrt,  sondera,  wenn  sic  nicht  etwa  non  er- 

.  i-  aus  einem  Verrat  gesohôpft,  diT.  wie  aile 
iruditionellen  Motive,  Gemeingut  des  ganzen  Typus  ist. 

Es  i<t  nattirlieli,  dass  jene  Komik  mit  déni  wirklichen 

Leben,  aof  das  ini  letzten  Grande  die  meieten  bieher  ge- 
bBrigen  traditionellen  Motive  zuriiekgeben,  viel  enger  zu- 
sauunenhantrt,  ais  die  nicblkomiâehc  tatrigue,  als  iib<Tbaupt 
die  arnste  Beite  der  betreffenden  Stiicke  mit  ilirem  wirk- 
liehkeitefreiiioYn.  ausgokltigeltea  Allegorienkram.  Es  wiire 

unangfbracht,  sicli  bei  einer  Obéraient  liber  die  einzelaen 

komischen  Motive,  die  déni  Vice-Typus  eigen  sind,  aof 
QoeUeDuntersucliiuigci]  cinzulassen.  Das  Einzine-  waa  sich 
(eatetellen  liisst,  und  dessen  Keststellung  un  ter  Umstandm 

ain.'li  Wert  bat.  isi  das  erstmalige  Vorkomnieu  eines  be- 
Btnnmton  komischen  Motivs,  womit  aber  dureliaus  nicht 

geeagl  ist.  dass  der  betreffende  Fall  die  Quelle  fllr  die 
fetgenden  Fiille  von  iliinliclier  Art  darstellt,  ESne  derarttge 

Feststolluiig  ist  also  hochstens  ftir  chronologiscbe  Zwecko 

vnn  Nutzon.  —  Sobald  die  Komik  zum  Selbstzweek  wird, 

ferai    sie    sirb    t'reilïcb    wieder    loicht   vom    wirklichen 
inn   |VLd.  S.  10). 

In  der  mm  folgenden  Ûbersicht  der  einzelnen 

Motive,  duivh  die  der  Vice  in  seiner  eigentUmlielii-n 
Doppelnatur  gekennzeichnet  wird,  habe  icli  Vollstandigkeit 

veder  angestrebt,  noch  erscheint  sie  notwendig;  ils  sotlen 
BOT  traditlonelle  Motive  besproclicn  werden,  otid  aucb  von 

dieseï  aux  die  wîobtigeren. 
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Die  aus  einer  allegorischen  VerkOrperung  des  Lasters 
hcrvorgehende  Komik  ist  zuniichst  nattirlich  von  vor- 
wiegend  aktiver  Art.  Die  aktive  Komik  des  Vice  ent- 
steht  durch  eine  Auflosung  der  dieser  G  estait  ursprting- 
lîch  angemessenen  Intrigue  ins  Reinkomische  (vgl. 
S.  20),  indcm  dièse  Intrigue  auf  kleinere  und  immer  kleinerc 
Zwecko  gerichtet  wird,  bis  scbliesslich  kein  hBherer  Zweck 
mehr  iibrig  bleibt  aïs  der  der  augenblieklichen  Belustigung. 
Wir  kiJnncn  diesen  Prozess  an  maneben  Motiven  verfolgen. 

Betracbten  wir  zun&chst  das  Hetzen  des  Vice.  In 
den  ineisten  Moralitâten.  insbesondere  in  allen  àlteren, 

sucht  der  Vice  den  Helden  gegen  die  Tugenden  aufzu- 
bringen.  Ini  eigentlichen  Drama  kommt  es  nicht  mebr 
darauf  an,  gegen  wen  er  hetzt:  er  benutzt  (iberbaupt  jede 

(îelegcnheit,  durch  Verlpumdung  Unheil  zu  stiften  (rAmbi- 
dexter'  z.  B.  vcranlasst  durch  seine  ltignerischen  Ein- 
IKisterungen  den  KOnig  Cambyses,  seinen  Brader  Smerdis 
tiiten  zu  lassen;  vgl.  S.  166).  Scbliesslich  I5st  sich  dies 
Intriguenmotiv  in  blosse  Komik  auf:  der  Vice  hetzt  zwei 
Ltlmmcl  gegen  einander,  und  freut  sich,  dass  sie  wtitend 

auf  einander  losdreschen  (rAmbidexteru  S.  166;  nCouragc* 
in  Hor.  S.  171). 

In  den  meisten  Moralitâten  bedient  sich  der  Vice  eines 

falschen  wohlklingendcn  Naniens,  uni  sich  die  Ver- 
fiibrung  zu  erleichtern.  Zuweilen  liegt  der  falsche  Name 

déni  richtigen  der  Bedeutung  nach  nalie:  nIdlenessu  z.  B. 
nennt  sich  ..Honest  Récréation"  (S.  150);  es  kann  aber  auch 
blosse  Klangahnlichkeit  zur  Namensanderung  benutzt 

werden,  wic  bei  „Contempt",  der  „Content"  zu  heissen 
behauptet  (S.  191).  Auch  bei  diesem  Motiv  wird  scbliesslich 
der  Zweck  der  Intrigue  durch  den  der  Komik  ersetzt 

„Comtnon  Conditions"  nennt  sich  „ Affection"  (S.  177),  nicht 
uni  Lamphedon  Wber  seine  wahre  Natur  zu  t&uschen, 
sondern  augenscheinliclr  nur,  uni  eine  komische  Ver- 
wickclung  herbeizuflihren  :  und  vollends  ist  der  Zweck  der 

Komik  otïenbar  bei  „Couragc"  in  Hor.,  der  sich  fOr 
,,1'ttticHce"    ausgiebt   (S.  172).    —   Auch   den   ihm    unter- 



a  >:. gebenen  Vertretern   der  einzelnen   Laster 

iniiiiiiti'i'  falscbr.  Niiiiicii:  hierin  sseîgt  sich  setoe  Jlmea  Uber- 
geonhwte  Stellung. 

Audi  il  if  bâungen  Verkleidungen  des  Vice  leiten 

in  mclirert'ii  Abstiifurigru  Von  der  [ntrigiu  zur  Km»  il; 
liinUber:  die  VerUeiduiiir  dîent  ontweder  noeh  dnrellAUS 

eiiMte  bOsea  Zweck,  und  aucfa  die  Art  und  Weise.  wie 

dit-ser  Zweck  durchgel'iilirt  wird,  liai  fioch  uîclits  Koniîsclies 
an  su-li  t.Jnfi-i-Hii,"  in  Magd.  B.  ala  Pliarisiiev.  S.  ui). 
odcr  der  inuner  rtoofa  base  Zweck  wird  in  komâûber  Weise 

dureagefDkrt  [Ctuurgua  als  Wunderdoktor,  s.  184),  oâw 
auch  der  Zweck  vwtiart  seine  anfângliche  BtMnrtfgkeït 
and  Rtst  sich  in  bteesen  Spass  auf  (■huk  .inyylf?  als  .icnkin 
Care;tw:sy,  S.   164  (T.). 

Ein  hiiufigcr  trnditioncller  Zug,  der  den  Obei'gailg  des 
Vice  vom  BBaewicht  7,11111  Spassniuelicr  veranscHnulielit,  ist 

fernor  sein  lineb  m  litiges  Ben  chilien  gegen  die  a  11  de  ni 

Laster  {„Avariee",  S.  132;  .Jniquity-  in  Dar.,  S.  136),  Ries 
Benehmen  kann.  ebenso  wîa  sein  Stolz  auf  aine  orlangte 

m 'ne  Wiirdc  („Mory  Report"  als  .Jupiter's  Bote,  S.  161; 
..Xcttltr,-  Lover  nm-  Loved"  and  ,..\'ct<f<tiiytr"  als  Sehieds- 
ricliter  S.  163  bcz.  1731.  leiclit  einen  Anstrleh  von  unfrei- 

williger  passiver  Koniik  erlialten.  wenn  es  mit  Selbst- 
gefiilligkeit  gepaart  crsclieint. 

Intrigue  iin  Ûberjrang  zur  aktiven  Koniik  steekl  amli 

In  den  zweide  litige»  Vf  rs]>rechungeii  dos  Vice,  die 

ibn  sclbst  gar  niebt  binden  (,$ensual  Appetitc",  S.  121  ff.: 
..Mvny    i;,;,,,,-!".   S.   160). 

Der  Vice  lient,  es,  andere  Personen  auf  aile  nioglieho 
Weise  zu  hiinseln,  und  ilinen  einen  Sehabernnck  zu 

ypielen:  wenn  ihm  seine  Streicho  gelungeii  sind,  ilussert 
or  onverbohlen  seine  Schadenfretide.  Auch  dies  Motiv 

zeigt  in  zahlreidien  Abstufungen  den  Obergaug  von  reiner 
Boslieit  zur  aktiven  Koniik. 

Oft  gérât  der  Vice  auch  selbst  in  eine  Kleniuic,  oder 

gar  in  arge  Bedrangnis:  gewi'ihnlieli  weiss  er  sich  aber, 
und   zwar  auf  sehr  mjirmiirfaohe  Weise.    dureli    List  und 
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Betrug.    oder   durcfa    Unverfrorenhaît  herauszuhelfen. 
WYnn     ilir     I  ilisrhcr      iillu     lullli'll.      llllll      'T     IIK^lii'l  ist      IIIiIk- 

fangen,  als  ob  ilir  Kommen  einem  andern  a!s  Uun  aeXM 

gelte  (..Avarice",  S.  181  11'.:  „Courageu  in  Tide,  S.  MA). 
Aucb  wenn  die  Todesatrafe  unvermeidlicli  sclie-itit.  Ittaet 
er  nicbts  unversucht,  uni  doch  noch  zu  entrinnen,  und 
selbst  un  ter  déni  Galgen  verliisst  ilin  sein  Huroor  niclit: 
er  ist  gern  bereit,  einen  andern  an  seine  Stelle  treten  eu 

lassen  („Injury",  S.  140;  ..Courage"  in  Tide,  S.  145). 
Verwandt  mit  den  Neckereien  dos  Vice  BÎnd  seine 

Hohn-  und  Spottreden.  Zuniiclist  riehtet  er  seinen 
Hohn  gegen  seine  ursprunglichen  Feinde,  die  TugendflQ, 
indeni  or  Bien  bemiibt,  dièse  laeberlich  zu  machen  \..Mwhicf  " 

gegen  „Mercy",  S.  117:  ..Scnsuality"  gegen  „lnnocencj" 
und  ,,Reason",  S.  119).  Zur  Kontik  wird  der  Spott  erst. 
wenn  er  wirklich  lacherliche  oder  veriicbtlicbe  PerseOBB 

trifft  (Cacurgus'  Bemcrkungen  (Hier  den  Caplan.  S.  184; 
.,si>»f,iidtt/.<-  in  Lad.  iiber  «Dissimulation"  und  de; 

drei  Spiessgesellen,  S.  153).  Oi't  spriebt  der  Yi< . 
Sarkasmen  unbeniorkt  vor  denen,  auf  die  aie  gemQBsl 
sind,  oder  beiseite  (ebenso  sebon  Caùfs  Diener  in  den 
T.  PI.,  S.  44);  besonders  beliebl  ist  das  Motiv,  dase  &ei 
Vice,  Uber  den  Inlialt  seines  (ieuiurinels  zur  Rede 

Kcstellt,  harinlose  oder  gar  scbuieichelliai'to  Worte 
geâussert  zu  haben  bebauptet  (ahnlich  seboo  Oqlle  in 
Sacr.,  S.  48).  Zuweilen  tischt  der  Vice  seine  LfebeftH- 
wiirdigkeiten  auch  in  unischriebener  Form  auf:  eùligfi 
dieser  Umsclireibungen  kcinnen  als  eine  Art  Wita  gelten 

l.,//.7/jorn>j/"  ttber „F©lIowshîp'a"  Ehrlichkeit  in  Juv.,  s,  180; 
„Sin"  Uber  ̂ Damnations"  schiines  Gesicbt,  S.  148}. 

Hiermit  treten  wir  schon  v8l!ig  aus  dera  Gtebiel  it  t 
Intrigue  in  das  der  reîiien  aktîven  Komik.  Ja  mekf  der 
Vice  zum  Spassmacher  wurde,  deslo  mohr  Witse  werdaa 
ilim  (ilierbaupt  als  dem  Haupttrager  dieser  Kmnik  m  toi 
Mund  trelegl.  Mancbe  dioser  Witzo  sïnd  nur  fade  Wilz-> 
(den,  die  eine  komische  Wirkung  verfelden;  die  wirklicb 
wirksaiiicii  Witze  sind  meist  sebr  derb.     Womit  sien  dai 
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damatfge  Volkshumor  ai»  liebsten  beschfiftigte,  erkennen 
wir  bus  der  HSuflgfeeit  der  Galgonwit%6m),  von  denea 
einîge,  teïls  in  der  Forra  der  wîtzïgen  Omsohreibung, 
teils  der  des  wïtzîgen  Vergleicns,  auch  dem  Vice  ta- 
geschrîeben  werdeu  (erstere  Forni  wird  aiigcwandt  von 

3.  134,  und  „Moros",  S.  144;  letztcre  von  r,New- 
fangh",  S.  173  fi.).  Solche  Witze  sind  offenbar  nicbt  Er- 
iindungen  der  betreffenden  Verfasser,  sondera  dem  reichen 

Sehatz  der  traditionellen  volkstuTiilichon  Redewendnngen 
entnommen.  Witze  liber  die  HBrner  des  Hahnreifl  sind  im 

ftltesten  englischen  Draina,  ini  Yerhnltnis  zu  der  sehx 
grossen  Beliebtheït  dièses  Themas  zu  Sbakespeares  Zeît, 

uocli  selten;  von  den  Vice-Gestalten  komnit  hier  eigenUica 

uur  lt3ferry  Report?1  (S.  160)  in  Betracbl  :  ,tConâitione'" 
Wunsch  (S.  177)  kaaa  nîcht  ais  Witz  gelten. 

Bine  besondere  Forai  des  Witzes  ist  das  absicht- 

lîçhe  Wortspiel,  das  Lyly  und  Shakespeare  sp&fer  mit 

bo  grosser  Vorliebe,  letzterer  auch  mît  unerrcichter  Melster- 

schaft,  verwerteten,  der  "Vice  abcr  nur  spîirlidi  handhabt; 
aucb  gehoren  die  einscblngigon  Bcispiele  samtlicli  einer 

nîeâeren  Ail  an  (,J?dther  Lover  nor  Loved",S.  l(>3;  „Scd- 

ifioti",  S.  121);  .,Xeu-fttngle",  S.  174;  ..Simplicity"  ia  Lad. 

S.  1  "'■''-  Im  Gegensatz  zuiu  Wortspiel  wird  das  bloase 
d&ngspïel  reicblïcher  verwendct  ,71i  U.Infidelitif'  in  Laws, 
5.127;  ,rHaphatard":  S.  Jfi9;  „Kmfangîea,  H.  174;  „ÏÏypo- 
crisy"  in  (  v.niil..  s.  152).  Wenn  die  Feinlieit  des  Wort- 
oiler  Klangspiels  als  ein  Gradmcsser  des  G'eschmacks 
Lreltcn  darf,  befindet  sich  das  alteste  englischo  Drama  nocli 
auf  einer  redit  niedrigen  Kunststufe. 

Ein  spezielles  Kennzeichen  des  Vice  ist  die  Zote,  die 

er  hiuifig  und  mit  Behagen  als  Mittel  der  Komik  anwendet. 

In    Zusamnienhang  mit   der  Zotc    stehen  die  zahlreichen 

1T0)  Nocta  beliebter  war  ilamals  das  Thema  dos  Paatoflblhelden- 
tums;  «H  nU.-r  der  Viue  sclbst  als  l'an t (ifiï; I h <ûi\  fi-srluim.   i-i  seine 
Kuraik  von  passirer  Arl,  geliïîrt  a!su  nicht  bieher. 

i;l)  î'ber  den  l'iiifi^rhit'd  stwischi'n  Wurt-  und  Hangspiel  vgl. Wurtb  S.  106  ff 
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frivoU'ii  und  cvniscben  Redensarten.  liber  die  der 

Vice  verfiigt.  ein  Motiv,  das  uns  wieder  zu  dessen  Intri- 
gantennatur  zunickfitbrt.  und  an  seine  oben  (S.  206)  er- 
wabuten  Spottereien  und  Sarkasmen  anknlipft.  Mit  den 
derben  oder  untlatigen  Reden  des  Vice  bertlhren  sicli  nahe 

die  Scbimpl'worte.  die  er.  wie  auch  andere  Gestalten, 
so  gern  und  reichlich  auf  die  ihn  umgebenden  Pcrsonen 
berabregnen  lasst.  Die.  niedere  Koniik  dièses  Motives  stelit 
auf  gleicber  Stufe  mit  den  Prligeln,  mit  denen  er  so  frei- 
gebig  zu  sein  pflegt,  und  die  auch  sonst  eines  der  gewOhn- 
liclisten  Mittel  damaliger  Komik  darstellen.  In  Unflatîg- 
keitcn,  Sebimpfworten  und  Prligeln  schwclgen,  wie  wir 
geseben  haben.  schon  die  Liimmel  der  Misterien,  besonders 
Cain.  Wie  sehr  sich  der  Vice  schliesslich  einer  lustigen 

Person  geniibort  batte,  erkennen  wir  daraus,  dass  er  mit- 
un  ter  eine  Prligelszene  nur  deshalb  herbeiflihrt,  uni  einc 

Pause  auszutïillen  (..Courage"  in  Tide,  S.  146). 
Zu  den  Mitteln  der  Komik  des  Vice,  die  nur  in  kind- 

lieh  rolien  Zeitcni  von  dankbarer  Wirkung  sind,  gehOrt 
auch  das  Einmiscben  fremdspracblicber  Brocken 
in  die  en  g  lise  lie  Rede,  ein  Motiv,  das  sebon  in  den 
Misterien  zuweilen  zu  komiseben  Zwecken  angewandt 
wird172).  Dein  naiven  Sinn  des  einfacben  Volkes  ersebeint 

eine  freinde  Spraebe  stets  komiseb.  „Mischief"  in  Mank. 
spriebt  tïanzosiscbes  Kauderwelsch  (vgl.  S.  117);  ilbnlicb 

,. Sédition"  (S.  129).  Das  von  ^Inclination"  (S.  138)  auf- 
getiscbte  Franzosiscb  und  Hollandiscb  soll  ibn  vor  seinem 

(léguer  ..Sapience"  retten,  (lient  also  den  Zwecken  der 
Intrigue.  Zuweilen  erzïolt  der  Vice  aucb  dureb  Be- 
biingen  engliscber  Worte  mit  lateiniseben  En- 
d unge n  eine  komisebe  Wirkung.  Dadurcb  wird  mitunter 

die  feierlicbe  Rede  des  Geistlicben  parodiert  („Mischiefii 
pnrndiert  so  den  in  der  Rolle  eines  solcben  auftretenden 

rMercy",  S.  117;  ein  abnlicbes  Motiv  entbUlt  ctwas  spftter 
aucb  die  Rolle  des  Cborknaben  in  Magd.  A,  S.  49). 

,7-)  Cher  die  verschiedenen  Arten  der  Verwendung  des  Fran- 
znsischen  in  den  englischen  Misterien  vgl.  Graf,  S.  12,  Anm.  10. 
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CbeHiaupt   verfallt   (1er  Vice  gern  tus  Parod 

Ain  hauflgsteo  limlet  sich  dïe  Parodie  der  ùffentlicben 

Proklamation,  ein  Motîv,  das  guers!  in  Uaak.  (S.  nti 
begegaet,  und,  wïe  leicht  zu  erkennen  ist,  dem  daraaligen 
Lfiben  eutnommen  ist,  Zinvcilen  ist  mit  der  Parodie  aucli 

ein  satirischer  Zweck  verbunden,  z.  B.  beî  „Sedition'?" 
Parodie  der  OhfBBbeichte(S.128ff.)1  „2n/î<fe%V  inMagd.B 
Parodie  der  katholischen  Liturgie  (S.  141). 

I  lèfionders  in  der  lie  formation  s/.eît,  wird  der  Vice  iiber- 

!iaii|it  oft  zu  Zwecken  der  Satire  verwertet.  Beide  Re- 
ligiousparteion  benutzen  den  Vice,  um  vertncint liilif  oder 

wirtliehe  b'ise  Eigenselial'ten  d».-r  Gtegner  i»  Hun  bu  vit- 
korpern.  In  Dar.  (S.  186)  wird  durcli  den  Vice  ,Jniqi<Hi/~ 
BOgar  der  Ivatliolizismus  selbst  dargestellt. 

Als  ein  blosser  Spassmacber  ersciieint  dagegen  der 
Vice  in  déni  sebr  hâufigen  Motiv  der  direkten  Anrede 
an  das  Publikuin;  dies  Motîv  tindet  sien  sebon  in  den 

Mîsterien,  bei  den  braniarbasierenden  Tyrannen,  und  detn 

dièse  parodierenden  ,,Garcio",  Caiu's  Ackerkneebt  (S.  18). 
Der  atteste  Vice,  dem  dies  Motiv  zugeschriebes  wird,  ist 

.Mrmj  !,;-j >■■„!■■  (S.  161).  Eine  beliebte  Variation  des- 
Belben,  das  Herausgreifeu  ein  es  einzelnen  oder  cin- 
zelncr  Zuschauer  nus  der  Menge,  begegnet  ebenfallfl 

nient  bei  „Merry  fleport",  der  aui'  die  Frauen  ini  Zu- 
scbauerrauin  als  aul"  d;i«  zu  jiiL'eiide  Seliwarzwild  liinweist 
(S.  160)'").  Sowohl  jenes  Motiv  als  auch  dièse  Variation 
zerfallen  in  EJnterarten,  von  denen  nuv  je  eine  hervor- 

gehoben  sei:  der  Vice  l'abri  die  Zuschauer  an,  und  ver- 
IlOtgi  von  ihiien  lâcliurlieh  ilbertriebone  Ehrenbezeugungen 

<..M''iry  Heporf,  S.  ICI:  „Sin",  S.  148;  vgl.  aucli  „Sypo- 

criey"  in  ConlL  S.  152):  er  erkundigt  sicb  teilnahmvoll 
Bach  dem  Betinden  eines  einzelnen  Zuschauers,  der  ilim 

besonders  auffallt  („Iniquity"  in  Dar..  S.  136;  „i3tenew", 
S.  loi  *.    Ba  ist  zu  vermtiteu,  dass  obiges  Motiv  urspriing- 

ira)  Ein  verwandtus  Motiv  liegt  vor  in  Mind,  wo  Liu'ifer  cinen 
anaben,  wohl  a  us  (1er  Mitte  der  Zuschauer,  mit  sich  hinwcgnimmt, 
freilich  ohne  Uni  dabei  anzuredcu  (S.  73). 
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licli  eine  Improvisation  darstellte,  die  im  Laufe  lier  7,eit 
traditinnell  geworden  ist.  Eine  solche  die  etgeoUiche 
H  and  |  un  g  unterbrccliende  Improvisation,  bei  wefohw  der 
Sellistzweck  der  Koniik  so  klar  zu  Tage  tritt,  liaben  <lïe 
Verfasser  der  betreffenden  Stlleke,  oder  vielleicht  auch 

urspiiiTiglich  nur  die  betreffenden  die  Vice-Rolle  spielenden 
Schauspieler  wohl  den  fahrenden  Spielleuten  und  Possen- 
reissern  abgclauscht. 

Zu  den  beliebtesten  Mitteln  der  aktîven  Koniik  des 
Vice  geluSrt  auch  sein  lustiges  Singen,  alleîn  oder  im 
Verein  mit  andern;  zuweilen  macbt  sîch  seine  libermtltige 
Stimmuiig  auch,  iUinlich  wie  beim  Teufel,  im  Briillen 

oder  Schreion  Luft  („Sensuality" ',  S.  120;  „Sedifion", 
S.  129  ff.). 

Neben  der  aktiven  Koniik  des  Vice  tritt  auch  scbou 

frilh,  aber  nur  da,  wo  kein  Teufel  dem  Vice  zur  Seftfl  -•- 
stellt  ist ,T'1),  die  unfreiwillîge  passive  Koniik  diesi-r 
<  !  ist  m  Ir  liervor.  Der  Keini  zu  einer  solchen  ist  IibrigiMis 
auch  sclioii  im  Prinzip  der  Moralitaten  enthalten,  insofem 

"*)  Wo  Teufel  und  Vice  gemeinsam  auflrcten.  da  ist,  wenig*h-n> 
in  spltterer  Zeit,  die  passive  Komik  gleiohsam  Monupul  i 
Teufels.  Eiti  drastisrhes  Ik-ispii.-!  dafiir,  wie  gein  mari  in  solchen 
Fflllen  dem  Teufel  passive  Komik  zuteilte,  selbat  wo  urapriinglieli 
die  aktive  Komik  ailein  berechtigt  war,  bietet  der  bekannte  Ititi 
des  Vice  aufdem  Riicken  des  Teufels  lu  dit  H  tille,  .-in  /.m; 
dessen  Koniik  gleiclifalls  durch  Versinnlichung  eines  nu  sich  ernsten 
Btwtrakten  Qedinkens  zustande  gekommen  war.  Der  ursprflngUehé 
allegorische  Sinn  dièses  Motivs  ist  doeh  gewiss.  dass  der  l.aster- 
hafte  am  Sehluss  seines  Lebens  vom  Teufel  in  die  Hiillc  entfûhrt 

wird;  dieser  Sinn  wird  aber  so  sebr  vei'gesson.  dass  Vice  und 
Teufel  in  Bezug  aur  die  Art  ihrer  Komik  die  Roilen  ver- 
tauschen.  und  dadurch  das  iibliebe  typisehe  VerhtUtnîs  der  beiden 
zu  mander  wiederliergestellt  wird.  Der  Vice,  dem  eigentlich 
bel  dieser  Gelegenlieit  die  passiv-komische  Rolle  zuV 
wird  dadurch,  dass  er  auf  sein  Reittier  unbarmhe 
losprugelt.  /uni  aktiven  Komiker.  wahrend  der  schli 
liclie  Triumph  des  Teufels  iiber  den  Ihm  als  Beute 
fallenden  Vice,  alao  ein  aktiv-komisehes  Elément, 
durch  die  Hilflusigkeit  des  hMltschen  Prûgelknabei 
passive  Komik  verkebrt. 
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Ki-ii 
Chri 

mit 

beim  Kampf  der  gutcn  und  der  bOsen  Maehte  die  Ver- 

brefer  dés  BtJsen  sealiesslkli  mdst  ln.-yîi'^t  wciili'ii.  Da 
nos  der  Vice  in  den  MoraIit8ten  der  wichtigsto  allegorische 
Vertreter  des  bttsen  Frinzîps  ist.  war  er  an  solehen 

Xiederlagen'")  am  ehesten  heteiligt,  und'  erhielt  da- durcli  auch  besonders  leîcht  einen  lacherlichen  AJWtridi. 

In  ganz  sntsprecbender  Weise  ergab  sich  auch  die  passive 
Komîk  des  Teufels  ans  seîner  Machtlosï^keit  gegeaflber 

^'lirisUis  und  don  Heiligen  (S.  91). 
Am  deutlichsten  tritt  das  ursprunglicbe  VerhaltniS  beî 

liijuiiy"  in  Dar.  hervnr,  wo  eine  der  TngendéO  den  Vice 
it  Feuer  bcwirft  (S.  135),  und  ihn  dadurcli  zuni  Abgang 

zwingt.  Die  Strafe,  die  hier  dem  Vice  von  seinen  nattlr- 
Kchen  Feinden,  den  Tugenden,  zu  tell  wird,  koimtr  leïehl 

als  ein  dem  Missethater  von  Herzen  zu  gonneuder  Sclia- 

I"  vnar  k  aufgel'asst  werden.  Zuweilen  wird  der  Vice  aber 
auch  von  seinen  Untergebenen,  den  einzelnen  Laetern, 

Çefi&nselt,  und  su  das  gewulmliclie  Verliailnis  dii-si-r 

l.:i-.h-i  zdiii  Vire  in  sein  Gegenteil  verkHirt  [..Aniiîci-". 
S.  132).  Mit  der  fortschreitenden  Individualisierung  der 

Dramengestalten  werden  ans  diesen  allôgorischea  Einzol- 
vi-iti'i'teni  des  BCscn  initunter  selion  innerlialh  (1er  Morali- 

liiii'n.  und  vullciiil.s  iin  eigentliclien  Draina,  Gauner  [Tg!. 
S.  300):  der  Vice  foppt  sic,  wird  aber  manehma)  von  ïhnen 

gefoppt,  TerhiShnt  und  betrogen(„.Zcïïen«8"  vonSnatch 
und  Catch,  S.  161  lu.  Besonders  leicht  wird  der  Vice  natttr- 

lir-li  war  Zielsebeibc  der  Spâsse  anderer,  wenn  er  seïbst 

die  Dummheit  verkCrpert  (,,Moro8u,  S.  142  11'.;  „SimpUeity", 
S.  153  IT.  155  (T.);  aber  auch  andere  Vice-Gestalten  musseii 
sich  hier  und  da  den  Vorwurf  der  Dummbeït  gefallcn 

tasser)  t.Jtifidclily-  in  Laws,    s.  127;    „8editùm",  S.  129; 

"*)  Die  Regel,  dass  der  Vice  am  Schluss  gegen  die  Tugemlon 
■nterllegt,  liât  freilieli  manche  Ausnahmen.  Schon  „Mi»chief"  koniint 
ungestrart  davon  (S.  110).  In  den  apHterea  MoralîtHtcn  mul  ilm 
andcni  Dramenarlen,  worln  der  Vice  auftritt,  bilden  die  Flllle  eines 
derartigen  Schlusses  sogar  die  Mehrzahl.  weil  das  ureprongUch 
Dilmoniscbe  im  Charakter   des  Vice    zur  Nebensache  gewordeo  war. 

14* 
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„Infidélity"    in    Magd.    B.,    S.    141;    ..Courage"   in   Tide, 
S.  147)1"). 

Dem  Vice  als  einem  Dummkopf  werden  auch  am  ehesten 

unfreiwillige  Miss  vers  tan  dnisse  und  unabsicht- 
licher  komischer  Unsinn  zugeschrieben,  der  sonst  nur 

selten  (z.  B.  bei  „Seditionu,  S.  129)  vorzuliegen  scheint; 
auch  ist  nur  bei  einem  solchen  Dummkopf  die  Unfrei- 
wiliigkeit  der  Wortverdrehungen  unzweifeJhaft. 

Eiji  anderes  hieber  gehOriges  Motiv  wird  dem  Vice 
auch  beigelegt,  wo  er  Intrigant  ist:  das  Sichversprechen 
zu  don  eigenen  Ungunsten,  so  dass  widcr  den  Willen 
des  Vice  statt  der  heuchleriscben  Worte:  die  er  sagen 

wolltc,  seine  wahre  Natur  zum  Vorschein  kommt  („Sedition", 
S.  129;  „Avarice",  S.  133;  „Common  Conditions",  S.  178). 
„Hypoaisy"  in  Confl.  (S.  152)  stellt  sich  aus  Versehen  als 
einen  Dummkopf  hin. 

In  cinigen  F&llen  ergiebt  sich  die  unfreiwillige  passive 

Komik  aus  der  Feigbeit  des  Vice  („Biot"9  S.  134;  „Shift'\ 
S.  179  fif.);  noch  wirksamer  wird  die  Komik  dieser  Eigen- 
schaft  durch  Verbindung  mit  der  Prablsucht,  wobei  sich 

der  Vice  dem  Typus  des  „Miles  gloriosus"  niihert 
{^Inclination",  S.  138;  „Moros",  S.  144;  „Commm  Con- 
ditions",  S.  178).  Sehr  komisch  wirkt  es,  dass  der  Vice 
sich  mituntcr  mit  M&nnern  tapfer  herumschliigt,  denWeibern 

gegenliber  abor  wehrlos  ist  („Ambidexter" ',  S.  167).  Hier berlihrt  sich  der  Vice  mit  einem  Pantoffelhelden.  Das 
Thema  des  Pantoffelheldentums  wird  schon  in  den  Misterien 
ausgiebig  verwortet  (vgl.  S.  34.  38);  in  den  Moralitaten 

wird  vor  allem  „Simplicity"  in  Lords  als  Pantoffelheld 
vorgefUhrt  (S.  157).  Prtlgel  teilt  der  Vice  nicht  nur  aus, 
sondern  er  empfiingt  sic  auch  gelegentlich.  und  zwar  nicht 
nur  in  den  Sttlcken,  wo  or  als  prahlsUchtiger  Feigling  ge- 
zeichnet  ist,  sondern  auch  sonst  (.Maphazard" \  S.  168; 
„Xeivfangle",  S.  174;  „Idlene$s",  S.  152;  „Sitnpticity"  in 
Lad.,  S.  154). 

!*•)  lch  muss  auch  hier  wieder  Cushman  widersprechen,  der 
(p.  70)  behauptet,  der  Vice  gelte  niemals  als  dumm. 



213 

Zur  gleicben  Art  <lor  Koniik  gebBrt  auch  dio  Eitel- 
kâit  iiml  SfllbstguffttKgkeit  deeVioe,  Beso&den  komiscb 

■rirkt  es.  dasfl  der  Vice  sich  niitunter  mit  Eigensehal'ten 
iliTi'ii  niiiti  Bîeh  sonst  zu  scbamen  pflegt:  .,si>r 

ruhrnl  sicli  MlbstgafâlUg  Bôiûer  rnentiiolnlielikeit  hei  jeâeffl 

Webetahl,  Baob  nad  Uord  (S.  us);  ..Snnpliati/-  in  Latl. 

(S,  164)  iluit  sicl)  iitil'  seine  Gi'friissigkeît  niclit  wenig  zu 
Skiff  betont  mit  freudiger  Geougtliuung  seine  Feiir- 

heti  'S.  180). 
Oie  Roheit  îles  Zeitgeschmacks  iiusserl  sieli  in  dor 

n mu  Derbheit  der  Rede,  die  oit  in  Unflatig- 
rflbstea  KaUbers  ausartet  Derartige  Unllatigkeitcn 

fades  sien  bei  den  jUngeren  Vîce-Gestalten  ebenso  wie 

S'i 'i  den  Ulteren:  eîne  Verl'einerung  des  Gcschmacks  lasst 
rieA  ;il>o  hmerbalt)  des  Zettrauxns,  mit  des  wir  os  hier 
zu  tluiii  baben,  noch  nîcht  bcobacbten.  Dièse  Derbheit 

and  Onft&tàgteit  ist  nicht  nur  dem  Vice  eigentfiinlieli, 
soadern  aoch  violon  andern  Gestnlten,  besondcrs  natUrlicb 

■h:i  bfarîfichen  Liininieln. 

Auch  in  der  stetiiren  Stcigcrung  der  passiren  Koniik 

des  Vice  ̂ i;lit  dessen  KntwickeluiiL'  der  des  Teufels  parallel. 
Nur  in  eiinT  Beziehong  unterscheidet  sie  sich  selir  wesent- 

M<  h    POU   der  des   Teiil'el.s:    dor  Vice    ist  ilberltaupt   die 
ersU'   im  Obergang   zu  einer  lustigen  Person  bc- 

gril'fenc  (testait,  boi  der  dio  absichtliclie  passive 
Knmik  Sich  als  eine  sclbstiindige  Unterart  der 

passi  ren  Koniik  îm  allgemoinen  herausgebildet 
bat.  Indein  der  Vice  sich  dumm  stellt,  uni  dadareb  die 

Znebaaer  EU  ergtftzen,  Uberniramt  er  eines  der  wîelitigsten 

Miliel.  wodnreii  die  Hof-  und  Hausnarren  des  damatigen 
wit -klielie.fi  I.eliens  komîsche  Wirkungen  zu  crzielcn  pflegten. 
Wie  der  Hausnarr  als  ..artiticial  foo!"  durcb  sein  Sick- 

iliuiiinsieliL'ii  die  Roi  te  eines  Dumnikopl's  oder  „  mit  lirai 
fool",  also  einer  besonderen  Abart  des  Clowns  armimini. 
H  rereinigt  auch  dor  Vice  durcli  das  gleïcbe  Motiv  in 
seinor  Person  den  Hausnarren  und  den  Clown.  So  konimt 

deT  Vie,,  ddr  Rolle  '  ■  i  1 1  <:■  r  lustigon  Person  su  nulie  wie  keinc 
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andere  Gcstalt  zuvor.  Sein  thatsâehlich  erfolgender  Cber- 
gang  zum  Hausnarren  (vgl.  Cacurgits,  S.  181  ff.),  seine 
vfillige  Verschmelzung  mit  diescm,  so  dass  schliesslich 

.,vice"  und  „fool"  gleichbedeutend  gebraucht  werden  (vgl. 
S.  180 ff.),  wurde  besonders  durch  Verwendung  der  absicht- 
lichen  passiven  Komik  gefërdert. 

Hieher  gehort,  ausser  den  verschiedenen  Arten,  Dumm- 
heit  zu  erheucheln,  auch  die  absichtliche  Plump- 

hoit  {..Ambidextcr"  beim  Auftragen  der  Ntisse,  S.  1671 
Zuwcilen  spielt  der  Vice  auch,  ohne  im  Grunde  selbst 

feigo  zu  sein,  zu  komischem  Zweck  den  „Miles  glorio- 
susu  (,.  Ambidextcr  ' ,  S.  167).  In  dieselbe  Rubrik  sind  auch 
die  Scherzo  zu  rechnen,  die  der  Vice  auf  seine  eigenen 
Unkosten  macht,  u.  s.  w. 

Dem  Intrigantentum  des  Vice  nîiher  stehen  seine  wie 

Selbstironie  klingenden  Schwtire:  ,.Cacurgusu (S.  183) 
und  ..Inclination"  (S.  139)  schwOren  ..by  my  halidomut 
,,Courage"  =  „Revenge"  in  Hor.  (S.  172)  „of  myne  honestye" 
(ahnlich  auch  „Common  Conditions",  S.  177 ff.),  „Infidclity"  in 
Magd.  B.  (S.  141)  „by  my  maydenhood". 

Das  Motiv  des  absichtlichen  Missverstchens, 
wozu  auch  das  durch  ein  absichtliches  Missver- 
stiindnis  entstandene  AYortspicl  gehort,  ist  teils  zu 

obignr  Art  der  passiven  Komik  zu  zâhlen  („Iniquity"  in 
I)ar\,  S.  137;  „Sin",  S.  149),  teils  zur  aktiven  Komik 
(„Merry  Eeport",  S.  161;  „Riot",  S.  133)  (vgl.  auch  8.  18). 
Auch  von  den  beiden  erwahnten  Fâllen  einer  unge- 
reimten  Argumentation  scheint  mir  nur  einer  hieher 

zu  gehorcn  („Simpliàty"  in  Lords,  S.  156),  der  andere 
dagegen  („Sedition",  S.  130)  zur  aktiven  Komik.  Nahe 
verwandt  mit  dem  absichtlichen  Missverstandnis  ist  die 
vorsiltzliche  Sinnesentstellung  der  Worte  eines 

andern  („Sin",  S.  149),  die  manchmal  dadurch  einen  vtillig 
entgegengesetztcn  Sinn  erhalten  („Xewf angle",,  S.  82); 
die  vorliegendcn  Falle  glaubc  ich  aber  als  aktiv-komische 
Motive  betrachten  zu  dlirfen.  Das  sehr  hâufige  Motiv  des 
absichtlichen  Redens   von   komischem   Unsinn  ist 
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nur  rfurcli  Beîspielr  eincr  passiven  Komik  vertreten.  End* 
Eicb  ist  auch  das  Weinen  des  Vice  hier  zu  erwahuen 

i  fÂMbtdexter",  S.  167;  ..Courage-  in  Hor.,  S.  171,  und  in 
Tide,  S.  1471.  Es  ist  wahrscheinlich,  das  obige  Motive 

der  frmvilligen  passiven  Komik  durch  die  Seherze  der 

H'ii-  und  Hausnarren  beeinllusst  worden  sind,  dass  also 
aiicli  hier  wieder  das  wirkliche  Leben  eine  Quelle  flir  die 
Komik  dargeboten  bat. 

Wir  haben  soeben  viele  qualitative  Veranderungen 

besprochen,  welche  die  Rolle  des  Vice  auf  ilirem  Ent- 

wiekelungswege  vom  In  tri  gante  n  zum  Spassmaclu'r  duivli- 
geniacht  hat.  In  quantitativer  Hinsicht  bestcht  dièse  Ent- 
wickelung  darin,  dass  die  anfangs  nur  spiirlicben  Mittel, 
durch  die  der  Zweck  der  Komik  erreiebt  wird,  allmahlich 

immer  zablreîeher  und  mannigfaltiger  werden.  Immer  neue 
komische  Motive  konimen  auf,  ohnc  dabei  die  alten  zu 

vrniriingen.  So  gewinnt  die  Komik  des  Vice  immer 
grosseren  Spielraum,  un<l  als  er  scbliesslicb  veraltat  «ar 
und  abstarb,  da  hinterliess  er  den  Narren  und  Clowns  als 
seioen  Erben  eine  mit  wirksamen  komischen  Motîven  reicli 

gefiillte  Vorratskammer. 

Es  bleîbt  uns  nur  noeli  ilbrig,  die  hier  und  da  ver- 
streuten  Andeutungen  Uber  die  îiussere  Erscheinung 
des  Vice  zu  bebandeln.  Die  Annâherung  des  Vice  an  den 

Hausnarren  der  Wirklichkeit  zeigt  sieb  auch  ilusserlicli 

darin,  dass  er  in  vielen  Eâllen  den  von  dieseni  als  Ab- 
zeichen  seiner  Rnlle  ilbernommenen  htilzerncn  Dolch 

bei  sich  flilirt.  Das  atteste  Beispiel  fur  dièse  Ûbernahme 

haben  wir  bei  ,,-Tack  Jugglcr"  festgestellt  (S.  165).  Da- 
mit  zugleich  erbte  der  Vice  wohl  auch  die  bunte  TracJlt 

des  Hausnarren;  „Jack  .Ji/ggler'a"  verseliiedenl'aibigc 
lîeinkleider  lassen  dies  vermuten.  Sonst  wird  das  Narren- 

gewand  freilich  nur  bei  „Moros"  (S.  144),  und  naturgoniass 
aucb  beini  Hausnarren  Cacurgus  (S.  182)  erwahnt.  Dass 
die  Rolle  des  Vice  mitunter  von  einem  Zwerge  gespielt 

wurde,  ist  in  drei  Eallen  zu  erkennen  (.,-lar.k  Juggler'-, 

S.  186;  „Oourage"  in  Hor.,  S.  171;   „Cominmi  Condition^', 
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S.  178);  Auch  dieser  Umstand  bezeugt  die  allmâhliche 
auch  ausserliche  Verschmelzung  des  Vice  mit  dem  Haus- 
narren:  zura  Amte  eines  solchen  suchte  man  sich  gcwOhn-. 
Hch  Leutc  von  auffallendem  Korperbau  aus;  besonders 
Zwerge  wurden  gern  als  Hausnarren  angoworben.  In 
andcrn  Stlicken,  wo  von  irgendwelchen  Abzeichen  des 
Xarrentums  nichts  erw&hnt  wird,  erscheint  der  Vice  in 
bestimmten  Szenen  in  lâcberlicbem  Aufzuge  („Ncitkcr 

Lover  nor  Lovcd*'  mit  einem  kupfernen  Topf  auf  dem  Kopfe, 
S.  163;  „Ambidexter"  in  burlesker  Kriegerausrtistung,  S.  167; 
„Idlmess"  mit  einem  Suppentopf  am  Halse,  S.  151).  Zu- 
weilen  tritt  der  Vice  im  Kosttim  eines  bestimmten 
einzelnen  Berufs  auf:  dies  Kostlim  bedeutet  hier  nicht 

eine  Verkleidung,  sondern  eine,  wenn  auch  nur  zeitweilige, 

doch  thatsachliche  Rolle:  „Mxschiefu  erscheint  als  Bauern- 
knecht,  S.  116;  ,Jnftdelity"  in  Laws  als  Besenverk&ufer, 
S.  127;  „Simplicity"  in  Lad.  als  Mtillerbursche,  S.  154,  und 
in  Lords  als  Verkaufer  von  Bsinkclsangerliedern,  S.  155. 
Auch  zu  satirischen  Zwccken  wird  eine  solche  zeitweilige 

Rolle  ausgenutzt:  ̂ Sédition"  tritt  als  Reliquienverk&ufer 
auf  (S.  128). 

Als  eine  besondere  Spielart  trennt  sich  schon  frtih 

der  Vice  ausserhalb  der  Moralitàten  vom  eigent- 
lichen  Vice  ab.  Der  Unterschied  zwischen  beiden  Arten 
des  Vice  ist  leicht  erkennbar  (vgl.  S.  110),  betrifft  aber 
mehr  die  Aussenseite  als  den  Kern  seiner  Rolle.  In  den 

Moralitaten  ist  der  Vice,  wenigstens  seinem  Namen  nach, 
durchaus  eine  allegorische  Gestalt;  die  einzige  Ausnahme 

bildot  die  typische  Figur  des  ,,Moros"  (vgl.  S.  142),  der 
ja  aber  nicht  als  Vice  schlechthin,  sondern  als  Mischform 
von  Vice  und  Clown  anzusehen  ist.  Auch  ausserhalb  der 

Moralit&ten  ist  die  Rolle  des  Vice  noch  oft  von  allego- 
rischor  Art,  wie  ja  liberhaupt  das  komische  Zwischenspiel 
und  das  eigentliche  Drama  nicht  durch  einen  klaffenden 
Riss  von  den  Moralitaten  geschieden  sind,  sondern  auch 
durch  manche  andere  allegorische  Gestalten  ihren  Zu- 
sammenhang  mit  den  Moralitaten  offenbaren.   Aber  neben 
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lii.siu  ;ille;<onVlien  Vie  e-Gestalten  hesifzcn  die  koniïsclien 

ZwJsehenspiele  and  iii'1  etgenttichem  Drame»  auch,  wenn 
wir  uns  wieder  an  das  iroïlich  nur  Husserlîene  Moment 

des  XaiiH'ns  <ies  Vice  batten,  fine  Reihe  von  typïschen 

Vie. -in-siiiln-n:  „Nùither  Lover  nor  Loved""1)  (S.  162  ff.), 

.Jm-l-  Jugghr"  (S.  Hi-l  ri'.].  „4m6ideBfCT"  i S.  160  ff.)  nnd 

..\',rhol  Xvu-ftniifhr  (S.  81  ff.  L73  ff.).  Dem  thata&OhBclnn 
Inhalt  seincr  Rolle  nach  ist  der  Vice  auch  in  denjflngeren 

Moralitaten  oft  schon  so  koukret  geworden,  dass  er  statt 

nfoes  allegorischen  Namens  ebenso  wohl  den  einer  wirk- 

ImIu-ii  Pereon  Iragen  kimnte.  Inhaltlicb  unterecneiden  Bich 
«lalif  i'  lipide  Arien  des  Vice  am  Schtasse  seiner  Entwicke- 
lung  kauni  irgendwie  von  einander:  ini  Spassiuaehcrtum 

koamen  beide  zusammen.  Auf  den  frOheren  Entwickelungs- 
stufon  tritt  ein  itihaltlichcr  Untersehied  allerdings  cher 

fierror;  bs  ist  gewîss  kein  Zufall,  dass  ,,Merry  Report"  in 
Weatb,  (S.  159  ff.)  das  ursprllnglichc  [ntrigantentmn  des 
Vice  Bchon  fast  abgestreift  bat,  wftiirend  (lies  innerhalb 

*1er  Moral  i(.;iten  erst  bei  ..Simplieity'-  in  Lad,  (S.  15IÎ) 
tnnerhalli  der  Moralitaten  natte  der  Vice  auch 

kauni  in  einer  Rolle  von  so  spezieller  Art  vie  der  des 

BBgeh'ebten  Nichtliebenden  in  Love  (vgl.  S.  162  ff.)  iiuf- 
tretiMi  ki'inuen.  einer  Rolle.  die  eineni  alleirurischeu  Ver- 
treter  des  Lasters  iiti  allgcmeinen  achon  redit  fernsteht. 

Die  in  Abschnitt  II  behaodelten  bliurisehen  Lilmmel 

innl  clowaartigen  Diener  bïihI  bloss  AnsiîUe  ?.uv  Etoile 

einer  lustigen  l'erson.  Zu  lustigen  Personen  wurden  die 
Liiiiuiicl.  nnd  noeb  mehr  dio  clownartîgen  Diener  erst  nach 
dem  Absterben  des  Vice,  als  dessen  passive  Koruik  dem 

Rdpel,  nnd,  mil  akliv-koniisclien  Elementen  durclisetzt,  dem 
Rlownartïgcn  Diener  zu  gutc  kam.  —  Der  Teufel  war 
nîcht  nur  durch  die  Obcrmensehliclikeit.  seines  Wesons,  die 

sien  auch  In  den  achon  su  s>'hr  v^inirnschlichten  jilngeren 
Tfeufolsgestatfcen    nie   ganz  verleugnet,  sondern  Uberbaupl 

!")  „NeIther  Lover  nor  Loved"  ist  nllcrdings  nur  mi!  dem  S.  I 
MtiL'-i'iihi'ii'n  Vini.rhiiK  als  iï[iische  Gestalt  zu  betrachten. 



dureh  die  spezielle  Art  seiner  Rolle  a  m  wenigstcn  geeignet. 

die  Grundlage  darzubietcn,  auf  (1er  einc  neue  hesondere 

Form  (1er  Rolle  einer  lustigen  Pcrson  batte  fussen  k'innen. 

—  Hîngegen  passt  von  allai)  bislier  vorgefuhrten  komischea 
Gestalten  der  Vice  bei  weitem  am  besten  zur  Darstelliing 

und  Weitereiitwickelung  der  Relie  einer  lustigen  Person. 
Dadurch  dass  die  Rolle  des  Vice,  iin  Gegensatz  zu  der 

des  Teufcls,  dnrcliaus  niebt  scharl'  unigrenzt  war.  sondera 
aile  niô'glichen  Einzelfoniien  des  Lasters  und  zugleicb  die 
verschiedensten  Arten  der  Komik  unifasscu  konnte.  wuetu 

er  sehon  fritli  liber  den  engeren  Bereicli  der  UoralUfttafl 
liinaus  zu  einer  Gestult  von  allgemeinerer  Bedeutung.  Die 

zuwcilcn  sogar  bis  zur  Vereinigung  einander  wider 

sprecliender  Eigensehai'ten  in  einem  und  deniselben  Vici 
(vgl.  ,J8mplicity"  in  Lad.,  y.  153)  gesteigertc  Vielscitigkri 
der  ilim  beigelegten  komisehen  Motive  gab  seiner  Rolle 
eine  grosse  Biegsanikeit,  und  die  Kiibigkeit,  sîch  auct 

andern  Dramengattungen  als  den  Moralitaten  leicht  anzu- 
passen.  Die.se  ViHseitigkeit  des  Vice  machte  ibn  auch 

besonders  geeignet.  zum  Trager  der  Komik  als  Selbstzweck. 
also  zur  lustigen  Person.  Als  naeli  seinem  Absterben  die 
Narrcn  und  Clowns  des  spiiteren  Dramas  die  Haupterbei 

seiner  Komik  wurden,  da  ermoglichte  es  die  Reïchhallig- 
kcit  seiner  Rolle,  dass  aucli  fur  die  Typeii  der  cmuscIkm 

Sni'itter  und  der  eigentlicben  Bôsewichter  Bruchteîle  dei 
Erbechaft  iibrig  blieben. 

D.  Anhang.  Folly. 

Das  eigentliche  Draina  erweîst  seinen  Zusammenhang 

mit.  den  Moralitaten  niclit  nnr  iiusserlieli  dadurch,  dass  es 

ans  diesen  einzelne  allegoriscbe  Gestalten,  danwter  auch 

den  Vice,  ilbermmmt;  es  liegt  auch  eine  innere  Beziehung 
zwiseben  beiden  Dramengattungen  vor.  Die  allegorisehci 
Gestalten  der  Moralitaten  bîlden  eine  Vorstufc  der 

eigentlieben  Draina  vorgefllbrteu  Cbaraktere  des  wirk- 
lichen  Lebens.  „Aus  den  allegoriscbe  ri  Figuron  werder 

typische:    ans  dem  Geiz  ein  geiziger  Aller,  aua  der  Ver- 
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éaag  ein  verschwendcriseber  junger  Mann  a.  s.  \ 

A.i-  ili'ii  Typen  aber  entwickelten  sich  dureli  ireschicktere 
Dîebter  wirkliclie  Menschencbaraktere,  wie  sic  uns  tilglich 

entgegentreten."  *,B)  So  mttsstcn  wir  theoretiscli  ancb  vor- 

aussetzen.  dass  die  ..  l'ools"  ries  eigcnt lichen  Drainas  dnrcli 
die  aUogorisehe  Gtastalt  BPolty's"  vorbereitet  wunlen  "*). 
ilit  dieser  thcoretischen  Voraussetzunjr  deckt  sich  jedoch 

die  thatsiicliliche  Rolle  tFollyV  in  den  Moralitaten  riurcli- 
aus  nicht.  Dicse  Gestalt  begegnet  tiberliaupt  nur  in  wenigen 

Stttcken,  und  spielt  darin  meist  eine  unbedeutemle  Rolle; 

solbst  wo  „FoUy"  starker  hcrvortritt,  wird  die  ilini  nalur- 
gemâss  zukonmiende  Komik  der  Situation  nirgends  zuni 

Selbstzweck.  An  der  Ausbildung  (1er  lustigen  Personen 
des  spiiteren  Drainas,  (1er  Narren  und  Clowns,  ist  also 

von  den  ftllegorischen  Gestalten  der  Moralitalen  nur  der 

Vice,  niclit  aber  BFoUyu  befceiligt.  Dass  „  Folly"  in  den 
IfanHtâten  s  tels  als  mannlielie  Person  gedacht  wird,  und 
meist  in  solehcn  Moralitaten  vorkoimnt,  worin  der  Vice 

felili.  genBgt  noch  nicbt,  um  jette  Gestalt  etwa  aie  Btell- 
verlreter  des  Vice  in  seiner  Rolle  als  Snassnmcher  auf- 

zu  fasse».  ..Folhf  begegnet  in  folgenden  Moralitaten:  Pers. 

(ah  ..st„Uiti<r:  vgl.  Anni.  124);  World  (vgl.  S.  121  und 
Anm.  186);  Magn,  (S.  122):  endlich  im  dritten  Interlude 

von  Sal.1*"1).  Ausserlialb  der  Moralitaten  treffen  wir  ..Folly", 
seheînt,  als  weibliclie  Gestalt,  neben  „Contempf  in 

i  '■■lilil.  (S.  MM  h*'.),  und  als  marinliche.  Figur  in  Dekker's  und 

Fords  Maskenspiel  Darl.  In  Ben  Jonson's  Rev.  tritt 
..Fullij"  aïs  ..Moria"  auf.  und  ist  die  Mutter  der  „6elaùf 
=  Laugbter. 

"»)  Wiilker  s.  ira 

'■'i  Da  .Folly"  die-  Dummheît  verktJrpert,  gleicht  ihm  im  etgent- 
lirlicn  Pra ma  der  „fool",  allerdîngs  nur  im  Slnne  eines  .naturnl  Pool" 
oder  Dummkopfe:  mithin  steht  „KoJly*  im  Grunde  den  spltteren  CIowds 
nHher  als  den  Berufsnarren.  Indirekt  ueriihrt  sich  aber  doch  aueli 

.ils  .artifieial  foui*  mit  .Folly",  indem  er  zu  komiacbem 
Zwaeb  dis  Bigcnaobaften  eines  „naturai  fool"  erheuchelt  (vgl.  S.  213). 

"*)  Kein  komischi's  Zwischcnsptel.  sondern  ein  .moral  interlude": 
vrI.  Anm.  130  und  140, 



V.  Die  Narren. 

A.   Ursprung  der  Narren.    ihre  Benennung  und  Tracht. 
Die  einzelnen  Bestandteile  der  Narrenkomik. 

Als  Gestalt  im  Drama  vereinigt  der  Narr  zwei  ur- 
sprttnglich  verschiedene  Hauptbestandteile  in  sich:  er  ist 
teils  eine  Fortsetzung  des  alten  Vice-Typus,  der 
sich,  wenn  auch  keineswegs  ganz  losgelfist  vom  wirklichen 
Leben,  doch  im  wesentlichen  bloss  litteraturgeschichtlich 
entwickelt  batte;  teils  ist  er  der  unraittelbaren  Wirk- 
licbkeit  entnommen,  indem  man  eine  damais  zahlreich 

vertretene  Gestalt,  den  Hof-  oder  Hausnarren,  aus 
dem  Leben  auf  die  Blibne  verpflanztc.  Zu  obigen  beiden 
Hauptquellen  der  Narren  im  Drama  kommen  im  Laufe 
seiner  Entwickelung  bald  auch  noch  andere  Einflilsse, 
Kinwirkungen  der  antiken  und  einiger  neuerer  Litteraturen 
hinzu,  wie  ich  weiter  unten  an  den  betreffenden  Einzel- 
fallen  zu  zeigen  gedenke. 

Gcwerbsmassige  Spassmacher  finden  wir  nicht  nur  bei 
manchon  wilden  Volkern  auch  noch  in  unserer  Zeit,  sondera 

auch  in  der  (ieschichte  fast  aller  Kulturvôlker.  In  Eng- 
land  begegnen  wir  solchen  Spassmachern  schon  zur  Zeit 
d(T  alten  Angelsachsen;  wenigstens  wissen  wir,  dass  die 

angelsachtischon  Spielleute,  die  îh'omen,  hâufig  auch  die Funktionen  von  Possenreissern  Ubernehmen  mussten.  Der 
altestc  auch  dem  Namen  nach  bekannte  Spassmacher  von 
Beruf  war  Hitard,  am  Hofe  des  Kônigs  Edmund  Ironside 

(t  1016),  der  ihn  kurz  vor  seinem  Tode  mit  der  Stadt  Wal- 
worth  (jetzt  ein  Stadtteil  von  London,  S.E.)  belehnte181). 

'»')  Vgl.  Doran  p.  99. 



béons  tbb  Erotoerers  gai)  u  bcrette 
lli'îii.ii'frii.  h  ml  s.'jiliir  oo^iii-iiit  ilas  Hofourentan  als 
stetnntk  Kiiiriclitung  nicht  nur  in  England,  BOndern  aueli 

in  iet  Ubrigen  miriti>:iiscln'iL  Lîindera,  die  sicll  noi-li  tMgc 
Bber  das  Mittelalter  liinaus  bis  ticf  in  die  Xeuzeît  binein 
Bridait. 

Wie  ïn  iin^'ctsiirlisisclier  Zeit  das  Amt  eî&M  j&smoh 

ol't  dem  fines  Siinssm;ir?.hei's  glcichkam ,  80  icfotfl  aurli 
gegeu  Bode  des  Mittelaltcrs  der  nr$i.iriinglidi,  in  normaii- 

nîscher  Zeit,  noch  st>  vornehme  .,mi?n'trcï-'  vielfacb  zum 
blossen  Hanswurst  aus.  Dies  ist.  aligcseben  von  don  ge- 

sebîcbtlicben  Zengnissen,  die  sicli  dafiir  anfuhren  lassen,Sï), 

audi  durcli  die  Bedeutungsentwiekelung  der  Worte  ,Jcst" 

and  gjetrter''  zu  erweîsen.  Bei  Chancer  und  seincii  Zeit- 
genossen  bedeutet  rge$tv"  noeb,  wie  iin  A 1 1 ira nz< i.si se 1 1 < ■  n , 

„0eldenthatu,  oder  „ErzahluHg  von  einer  Heldeathat", 

..i  îcsi-tiii'bti-" ;  der  „gestour'  oder  .jjvst'mur"  ist  cin  i'aliren- 
der  S&nger,  dor  solche  Eraâblungeu  vortragt,  also  rïehta 

«aderes  aie  aia  „miiu(rd"  '"').   Ira  16.  Jahrhundert  dagegeo 

bat  das  Wort  „jesf"  schoii  die  beutige  Bcdi'lltting  ,.S|iass" 
■ngBHmowD,  uiid  Rester"  ist  =  Spassmaeher. 

ESînen  besonderen  Aufsclwuiig  nabni  das  Hofnarreii- 
tum  in  Eisgland,  wie  es  sebeint,  soit  dein  15.  Jahrhundert. 

Niin  erlangten  ancb  einzelneHofnarren  besondere Beruhmt- 
ln-it,  80  Hcogan  tinter  Eduard  IV..  Will  Sunimer  miter 

Heinrich  VIII.    (vgl.    aucb    S.    182},    Tarlton 1")    tinter 

,-c)  Vgl.  Duran  p.  86.  Auch  elic  altkeltischen  lUrdeii  wurden 
-|>:iii-i-  als  Bpassmacher  aurgefasst,  wie  elne  Sicile  in  J.  Shirleya 
l'atr.  (p.  4ÛS)  boweist,  \vo  der  im  Stiick  auftretendc  Barde  mil  fol- 
geodeti  Worten  angeredel  wird: 

„ Thon  —   —  —  canut  ilictr  a  pltn sant  fnrr. 
Sometimes,  leithout  an  aver  joy  iritliin  ; 

ïiut  Tti*  thy  offiee.- 
Vgl.  Cbiuoer's  .Hous  of  Faine"  lli  lt)7  ff.: 

»—  allé  mancr  of  mynitralt», 

And  g'eêtioura,  that  tell™  taies". 
*|  Ziigleii-h  SehaiispieliT,  uls  solcher  iiutiirlidi  Kmnifcer. 



Elisabeth.    Die  Aussnriiche  und  lustigen  Streicbc  besoml 
hervorragcnder  Narren   gingen  alsbnld  im  ganzen  Lj 

von  Muiul  211  M  und;  zuweilen  wurden  sie  sogar  VOS  ont) 
aefamenden  Louteti  gesammelt.  und  dureh  den  Druck  auch 

der   Nachwelt    iiberliefert  lss).    Manclic    hertihmi  i 
wurden    auch    schon    frlili,    iihnlich.    unserm    Pfaffen    vom 

Kalenberg  oder  Eùlenspiegel,  zum  Jlittelpunkt  der  Légende, 

oder  es  wurden  ihnen  Streiche  untergeschoben,  drren  wirk- 
liehe  Urheber  in  andern.    weniger   bekannten  Persiinlicb- 
keiten  zu  suchen  sînd. 

Zur   Zeit   der   Norman nenliernschaft    gab    es    bel 

mîissige  Narren    nient    nur  am  kijnigliohen  Hofe  (neoai 

fools"),  sondera  auch  in  den  Schlfissern  der  Adligen.    Ah 
in  den  Rosenkriegen    der   inittclalterliclic    fondalata&t  EU- 
sainnienbrach,    und   das  Btlrgertum   sieb   als   selbstftndlger 
und    selbstbewusster    Stand    von    der    breiten    Mass 

Votkes  abzutrennen  und  dem  Adel  an  die  Soite  zu 

begann,    h'ng   man  auch  in  biirgerlichen  Kreisen  an, 
Sitten  des  Adels  nachsaahmen.    So  liielten  sich  von  ji 

an    aient   nur   die  reicheren  BQrger  cbenfalls  ihM  Haï 

narren  („domestic  fools"),  sondera  es  wurde  auch  flblii 
bei  BffentUchen  Lustbarkeiten,  welebe  die  einzelnen  SU 

an  bestïinniten  Tagen  veranstalteten,  beruismasaige  S»; 

mâcher  („city    fools"    oder    ..corporation    fools") 
Belustîgung   des  Volkes    anzustellen.    Nuch  weiter  an 
das  Hausnarrentum  im  16.  .Jahrliundert  vor:  jetzt  VoroN 

auch  in  den  Wirtshilusera  Berufsnarren  („tavern  fuols' 
gehalten '**},  denen  es  oblag,  dieGaste  mit  iliren  natfiri: 
nieht   sehr  feinen  Spaasen  zu  unterhalten:    Harktscbreii 

stellten    Narren   («mountehank's   fools")    zu    BeHail 

'*)  Eine  bekannte  derartige  Sammlunp  ist:  .Ta  ri  Unis  Jwts  ■ 
News   oui  of  Purgatory'.    Ed.  by  J.  0,  Halllwell.    Lundon.    Shakt 
spearr  Society.    1844. 

■q  In  .Volp."  (p.  248  II)  heisst  es: 
„Stonc  tkt  fool  iê  dea.l, 

Ami  Oiey  do  iark  a  tavtm-fool  rxtrrmrty". 



328       ■ zwecken  in  itire  Dienste,  iimi  eodlich  linilen  wir  auch  Narren 

in  lion  flffentlichen  Hiiusorn  (1er  Unzucht  (nstrompet'8 

fools"!  ""),  die  das  dreil'ache  Amt  von  Kupplern,  Diem-rn 

ïhrer  Dirnen,  und  Spassmachern  t'fir  demi  Kuiidsehaft  in 
sich  vereinten.  So  bildete  auch  das  Narrent  uni  duttalft 

l'ine  lange  soziale  Stufenleiter,  vora  kOniglichen  Hofnarres 
bis  iierab  zum  Diener  der  gewerhsmassigen  Unzucht:  den 

verschiedenen  Sprosscn  dieser  Leiter  entspraclien  zalil- 

reiche  Abstul'ungen  der  Ivomik.  die  wir  iibrigens  auch  im 
gtinstigsten  Falle,  bei  den  kbnigliehOD  Hofnarren,  als  meist 
sehr  derb  und  oft  gemein  uns  vorzustellen  haben.  Denn 

die  Zeït  war  rob,  und  selbst  durch  die  Gegenwart  von 

Damen  wurden  der  Derbhett  keine  Scbranken  aul'erlegt  '**). 
Auch  in  seiner  vornehmsten  Geataltangaform,  als  konig- 

licher  Hofnarr,  genoss  der  Narr  nur  recht  geringes  gesell- 
schaftliehes  Ansehen.  Er  war  auch  im  beston  Falle  bfosfl 

ein  Bedienter  niederen  Ranges:  besondera  w&hrend  der 

Mablzeiten  fiel  ihra  die  Aufgabe  zu,  die  Tîschgenossen 

durch  seine  Sp&ssc  zu  l'i-beitern.  Soin  Amt  braciite  es 
mit  sieb.  dass  er  niebt  nur  sehr  geringschiitzig  bebandelt 
wurde,  Bondern  gelegentlich  sogar  die  Peilscbe  zu  filhlen 
bekara.  Preilich  war  eine  Tracht  Priigel  das  Schlmunste, 

was  einera  Narren  begegnen  konnte:  dafîir  durfte  er  auch 

seiner  Xunge  die  Ziigel  frei  achiessen  lasaen,  und  auch  die 

1 1  ■  ■  ■  ■  1 1  ~ i  ■  •  r »  Personen,  ja  selbst  den  KOnig  mit  scharfeni  Witze 
gensela.  Zuweilen  ist  der  Hohn  und  Spott,  mit  dem  der 
Xarr  seinen  ktiniglichen  Gebioter  uberschiittet,  so  bitter 
und  sehneidend,  dass  er  jedein  andern  Lïntertban,  ausser 

dem  Narren,  der  allein  vf  illige  Kedefreibeit  hesitzt,  un- 
feblliar  den  Kopf  gckostet  hiitte.  Der  Narr  durfte  sicli 

auch  Vertranlichkeiten  gegen  seinen  ktiniglichen  Herrn  und 
dessen  Geniahlin  gestatten,    wie    sie  sich  sonst  bOchstena 

,w)  Vgl.  Doran  p.  B5  (T.    Douce  II  303  (T.    Ant.  1  1, 13. 
•*)  Wie  wenig  verwBhnt  auch  eogar  t-'ne  so- gebildete  Daine 

wie  die  Kiinigin  Elisabeth  in  Bezug  auf  die  QtialitHl  der  in  ilirer 
Gegenwart  vorgebrachien  SuHsse  war,  zeigen  die  oft  selir  unsauberen 
Seher/e  îlires  Hoftaarren  Tari  ton  (vgl.  Aum.  185). 
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die  nachsten  Vcrwandten  des  koniglichen  Hanses  heraus- 

nahmcn1*9). 
Die  allgcmcine  Bezeiehnung  fiir  den  Berufsnarren  ist 

„fool",  me.  /ô/,  afrz.  fol,  aus  dem  lat.  follcm,  foUis,  Blase- 
balg,  vulgarlat.  =  Windbeutel,  Thor,  Dumnikopf.  Das  Wort 

„fool"  wird  zu  Shakespeare's  Zeit,  wie  auch  heute  noch, 
in  dreifacher  Bedeutung  gebraucht:  1.  =  Wahnsinniger; 
2.  =  Idiot,  Dumnikopf:  S.  =  berufsm&ssiger  Spassmacber, 
Berufsnarr.  Der  Berufsnarr  pflegte,  uni  sein  Publikum  zu 
belustigen,  Wabnsinn  oder  Dummheit  zu  erheucheln;  da 
aber  înitunter  aucb  Geisteskrankc  oder  Scbwachsinnige  als 
Berufsnarren  verwandt  wurden,  deren  Narrheit  also  echt 

war,  sind  die  obigen  drei  Bedeutungen  des  Wortes  „fool" 
nicbt  iinmer  leicbt  auseinander  zu  balten.  Sie  wurden 

auch  in  der  That  bestîindig  durcheinander  geworfen,  scho 
von  John  Heywood  in  Folly  (vgl.  S.  186),  und  ebenso  auc 
von  den  Draniatikern  der  Folgezeit.  Wo  ein  Unterschie 
aufrecbt  erhalten  wird,  nanntc  nian  den  Scbwachsinnige 

oder  Dumnikopf  „natural  fool",  auch  bloss  „natural 
oder  „innocent",  wahrend  der  Berufsnarr  als  „artificia 
fool"  bezeicbnet  wurde. 

Daneben  gab  es  noch  eine  Rcihe  von  andern  Namei 

fiir  den  Berufsnarren  und  seine  Unterarten190).  „Jester 
(vgl.  auch  S.  221)  bedeutet  „berufsmassiger  Spassmacber 

Ubcrhaupt,   ohne  Rucksicht  auf  die  spezielle  Unterart111 

,(W)  Der  Narr   in  Lr.   redet  den  Konig  „nuncleu  =  Gevatter 
Will  Summer  in  When   nennt  Heinrich  VIII.   und  dessen  beide  G< 
mahlinnen  bei  ihren  Vornamen. 

,90)  Die  zahlreichen  Synonyma  fiir  Jhimmkopf*,  d!e  sRmtlici^K~  « 
auch  dazu  dienen  konnten,  den  Berufsnarren  zu  bezeichnen,  brauchei^^n 
wir  nient  zu  berucksiehtigen,  da  es  sich  ja  hier  fur  uns  nur  ui 

solche  Benennungen  handelt,  die  ausschliesslieh  ^Berufsnarr4 
deuten.  Zu  den  Synonymen  fiir  „Dummkopf"  gehtfrt  auch  „ninny 
=  Einfaltspinsel,  aus  dem  ital.  ninno,  mundartlich  =  Kind. 

i°>)  In  Hml.  V  1, 193  ff.  wird  Yorick  „the  kittfajeater"  genannt;  hi( 
ist  ,je8tevu  also  =  Hofnarr.    Dagegen  ist  Trinculo  in  Tp.  ein 
untergeordneten  Grades.    Das  Gebahren   eines  solchen  njeater4* 

schreibt  Thoin.  Lodge  in  „\Vit's  Miserie"  (1599). 



ist  ein  Spassmîichw  uiediTen  Ranges;  er  vertritt  dus 

Hei'ufsnunvntiiin  nur  in  seineii  untersten  Stufen.  Der 

„jugg]eru  (nie.  jogelour.  afrz.  jo(u\qleor,  aus  dem  \nt.joct>- 

lalor)  oder  auch  „tumbk'r"  (uacli  des  Lut'isprlingen,  ili<' 
it  zu  maclien  pllegte,  benannt)  ist  ein  von  Ort  su  Grt 

iinilirrzichfNili'i-  Possenreisser.  Gaukler  oder  Taschen- 

spieler"1).  Der  „zany"  (aus  dem  ital.  zone,  neuital.  zanni, 
niundartlieb  Giovanni)  ist  der  untergeordncte  Begleiter 

und  Gehill'e  einee  soleben  Gauklers;  ium  lag  es  ob,  die 
Suasse  seines  Herrn  în  ungescbickter  Weise  nacbzuabmen. 
uni  so  Gelachter  zu  erregen;  er  nahert  sich  also  dem 

Clown"1).  Der  Irzany"  uud  wobl  aucb  der  uhtjfoon"  siud 

Ëiitlehnangen  aus  der  i  ta  lie  ni  se lien  Konio'die. 

Im  Gegensatz  zu  ,M«ffbon".  ,.juygler",  Jumller"  und 
..:.  <!"!/"  i)czi':ic])iien  andere  Ausdrticke,  aus  der  Ver- 
all^eiueineruîig  besthwnter  Eiuzelbegriffe  bervorgegangrii, 
(1m  Narrai  libcrhaupt.  Wir  baben  sebon  gesehru,  tapas 

der  Eigenname  .,\Vill  Summer"  zuweilcu  aïs  GattBQgft- 
nanie    ïiir    des    iienifsnarren    im    allgenieiueu    gebrauclit 

wnrde  (vgL  s.  182).  Ans  Roist  (vgl,  S.  iS8ff.)  atamml  der 

NaJM  „incrry  Greek"  fur  eincn  Spassmacber  '").  Die 

gleicbe  Bedeutfing  erhalt  Bjig-n»akeru',ï),  weil  dei  Nurr 
oder  der  Clown  ani  Scbluss  einer  Dramenauff&hning  oder 
auch  in  don  Pausen  die.  Zuschauer  dureh  Jiglanzen  zu 
erheitern  batte.  Emllicb  wird  der  Narr  aucb  nacb  seincr 

Vnniiiracbt  oder  gar  nacb  eïnzelncn  Teilen  derselbeii 

benannt:    er   beisst  wegeii  seincr  bunten,  aus  Plicken  zu- 

'-'-)  Km  -nli'liiT  juijgier*  irilt  im  Prolog  nu  \\')lj'(vgl.  S.M")  anl'. 
w)  Vgl.  Tw.  I  5.  BU:  „the  foolï  MMMt".    <>ut  (p.  70  I): 

»  like  tht  rang  to  a  tumbltr. 

Thaï  tries  tricki  after  Mm,  te  m  ait  mtn  langk». 

n  rxeetltnl   '/.onij,  în  an   I/atian  can,e<Lyu. 
i»)  Vgl.  Troil  12,118.   Auch 

»*)  Vgl.  Hml.  1112.132. 
ixvn. 

rooltah  Qr«k";  vgl.  Tw.  IV  1,19. 
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sammongesetzten  Kleidung  «motleyU|Si)  oder  «patch"197): 
eine  besonders  hîiufige  Bezeichnung  aber  ist  „coxcomb". 
nach  déni  Hahnenkopf,  der  die  Xarrenkappe  zu  krtfnen 

pflegte118). 
Es  gab  auch  weibliche  Bcrufsnarron;  im  Blteren 

englischen  Drama  ist  mir  aber  ein  solcher  nur  in  einem 

Falle  begegnet:  Lomia  in  Oond.  (vgl.  S.  178)1**).  Lomia 
ist  eine  Idiotin;  es  ist  anzunehmen,  dass  auch  die  weiblichen 

Berufsjiarren  des  wklichen  Lebens200)  gewtihnlich  BlOd- 
sinnige  oder  Geisteskranke  waren. 

Dass  Leute  mit  auffallcndem  KîJrperbau,  besonders 
Zwerge,  mit  Vorliebe  als  Hausnarren  verwandt  wurden, 
liabe  ich  schon  oben  (S.  216)  betont. 

Abbildungen  englischer  Narren  sind  den  Werkon  von 

Wright,  Douce  (vol.  E),  und  Honc  beigegeben201).  Dièse 
Bilder  und  die  in  den  Dramcn  verstreuten  Andeutungen 
lassen  erkennen,  dass  es  im  16.  und  17.  Jahrhundert  fllr 
die  Berufsnarren  in  England  zwci  Hauptartcn  der  Tracht 

gab202): 
1)  Den  wichtigsten  Bestandteil  der  eigentliehen  Tracht 

des  Hof-  und  Hausnarren  bildete  ein  1)  un  ter  oder  wenigstens 

mehrlarbiger   kurzer   Mannsrock    („motley  coatli)t9%\  — -  «. 
der   nicht   selten   aus   lauter   einzelncn   verschicden- 

«*)  Vgl.  As  III  3, 79. 
w)  Vgl.  Err.  1111,32.     „Patdr   liiess   auch   der   Hausnarr  des 

Kardinals  Wolsey. 

m)  Belegstellen  bei  Shakespeare  siehe  bei  AI.  Schmidt. 

19»)  Der  unbenannte  weibliche  Narr  in  Fletchcr's  Pilgr.  ist  kcin 
Berufsnarr,  sondern  eine  Wahnsinnige  in  einem  lircnhause. 

^  Abbildungen  von  weiblichen  Narren  bietct  Douce  IL  Tafel  VI. 
Fig.  3  und  4.    Tafel  VIL  Fig.  1  und  3. 

*>')  Wright  Bild   No.  1*27.  128.   -    Douce  II   Tafel  IL  Tafel  VI, 
Bild  1.  Tafel  IX  (vgl.  hierzu  Douce  11469  ft.:   dasselbe  Bild  auch  bei 
Wiilker  S.  289;   der  Narr   ist  hier  die  Husserste  Figur  redits).    Das* 
Bild  bei  Hone  p.  268  (vgl.  hierzu  Honc  p.  270). 

a»)  Douce  II  317  ff. 
«9)  Vgl.  Bild  No.  127  bei  Wright. 



farbigen  Flicken  (.,patehe$")   zusammengesctzt   War1  M). 
Dtanr  Bock    ist    zinveilen    ani    untercn    Rande    zacken- 

fQrnig   ausgesphnitten*1"1).    wobei   es  vorkomnit.    dasa 

dîe  Zackeo    in  Troddeln    oiler  Scliellen    enden;i";>.     lu 
dïesem    Falle   sind    aucb    die  Armel    des  Narrenrocks    in 

BBtflWWhBnder  Weiseau8gescluniickt10î).  Die  Jîeine  steckrii 

nii-ist   in    kurzeii    enganlîegenden   Beiakleidèru  -""'. 
gelegentlich  aucb  in  Pludorbosen  {,,slop")*03),    die    ;unh 
nui    btiolisteiis  bis  an  die  Knie  reiclien.    Zuweilen  ist  jodes 

Bein  mit  einer  besondeni  Farbe  bekleidet  (wlfl  aucb  bt-ini 
Vice  .lack  Juggler,  vgl.  S.  165),  oder  sonst  irgendwio  vet- 

schieden    vom    anderu    ausgestattet*1").    Man   pflegtB  dîo 
edigaoUegmâeD    Hosen    des    Narren    binten    dick    mit. 

tMerdebaar  und  Wûlle  nuszustopfen*"},  und  aneh  dén 

■\-itrn    angebraehten,    ineist    wattierten    Hosen latz    oder 

i  teotel  i.xo'li'HTr")   an   dôr  Tracht  des  Berufs  narren  nurb 
nielir   hiTvi'i'ti'eten    zu  lassera*'*),    als   es  nach  dftinatiger 

•*)  Vgl.  lirai.  III 4, 102:    „A   king   ùf  thrtdi  omJ  patchr»».  Und 
i  Delhi»  H4UI.  Anm.  +;i. 

**)  So  bei  Pïg.  2  auf  Bilil  No.  127  bel  Wright. 
*■(  So  beim  Narrai  auf  Tafel  IX  bei  Douce  (vgl.  Anm.  2iil). 
'•■)  Bneada:  Cerner  bel  Fig.  1.  Bild  No.  12S  bei  Wright. 

bei  Wright,  Bibi  No.  127. 
•>»)  So  beim  Narren  auf  Tafel  IX  bel  Douce;  vgl.  aucb  Will. 

l'Vrcy  =  .Cuek-Queans  and  CuckoldB  Errants  (1601).  London  1**2+  |ed. 
*>y  J.  A.  Lloyd].  Knxburghe  Club,  p.  5.  wo  Tarlton's  Giist  ala  Prolog 
w»iflritt.  und  als  Restandteile  seines  Kostiims  aulfcfthlt:  „Mg  Drum, 
***_'/  '-''l'.  "','/  Slùp,  mi/  Shoot." 

-kl>  Bine  solche  Vcrsehledenheit  ist  bel  Fig.  2  auf  Bild  No,  li'7 
*»ei  Wright  angedeutet. 

i")  Vgl.  Meas.  Il  1,228 (T.:  danu  Dellus  1129.  Anm.  39. 
**}  Mir  Btehen  in  diesem  Falle  nur  nichtengliaclie  Abbiblun^m 

&-ls  Ik'ispiele  zur  Verfùgung:  Spuren  des  Hosenlntzes  bcmei'ten  wlr 
>H_-i  Doute,  Tafel  IV.  Fig.  1  (altdeutsehes  Bild  eines  Narren). 
Tafel  VI,  Fig.  h,  und  Vil.  Kjg.  2  (franzosische  Narrenbiider):  auf  de  m 
•tilde  bel  Douée,  Tafel  V  (Stieh  von  Breughel)  erecheint  d»r  Hosea- 
tau  zu  einer  grossen  ledemen  Taache  erweitert.  Die  Mode  des 
Hosenlatzes  herrachte  vom  ih.  bis  ms  17.  .labrhtindei't;  Anspieimigeti 
nvir  ihn  siud  im  en  gl  indien.  Draina  haufig  |vçl.  Murray  voL  11.  il. 
Alex   Si'limidt  tinter  „codpltW). 

w 



-r-     228     — 

anstossigcr  Sitte  ohnehin  schon  iiblich  war.    Die  StrUmpfc 

sind  oft  mit  Schellon  besetzt213). 

2)  Zur  Zeit  Shakespeare's  wird  auch  nocli  einc  andero 
Narrentracht  Ublich,  die  urspriinglich  nur  den  Idioten  und 

Schwachsinnigon  („natural  fools"),  oder  Geisteskranken214) 
zukam,  und  von  diesen  aus  GrUnden  der  Reinlichkeit  und 
des  Anstands  getragen  wurcle,  die  aber  auch  bald  auf 
die  Berufsnarren  tiberging,  uni  so  eher,  als  ja,  wie  wir 

eben  gesehen  haben  (S.  224),  auch  solche  „naturalsa  hier 
und  da  das  Amt  von  Berufsnarren  zu  bekleiden  pilegteo. 
Dièse  Tracht  ist  der  lange,  einem  Krauenrock  âhnliche 

Rock215);  auch  er  war  buntfarbig  (vgL  Anm.  214),  und 
wurde  oft  aus  kostbaren  Stoffen,  Atlas  oder  Sammet, 

verfertigt216),  und  mit  gelbem  Besatz  verbramt217).  In 
den  Y.  PL  werden  weisse  Kleider  als  Abzeichen  der 

Idioten  angeflihrt218).  Andero  Merkmaln  dieser  und  mit 
ihnen  auch  der  Berufsnarren  waren  Schaf-.  oder  Kalb- 

felle2lf). 
Die  Kopfl)edeckung  der  Narre  n  bestand  gewohnlich 

aus  einer  Art  Mtinchskappe  („fool's  eaj)"),  die  ihrem 
Trâger  bis  auf  die  Schultern  oder  gar  die  Brust  herab- 
reichte.  Mitunter  war  dièse  Kappc  mit  Eselsohren  aus- 
staffiert220);  noch  gebràuchlicber  war  aber  als  Verzierung 

™)  So  beim  Narren  auf  Tafei  IX  bei  Douce. 
2")  Vgl.  Pilgr.  (p.  305  I):  Alphonso: 

„1  met  a  Fool  i'  th'  tcoods,  .  .  . 
In  a  long  jyied  coat." 

(bezieht  aich  auf  die  als  Knabe  vcrkieidete  Walinsinnige;  vgl.  Anra.  199). 

2!B)  Einen  derartigen  Rock  tragt  der  in  Narrentracht  auftretendc 
Clown  Fiddle  auf  dem  Titelbilde  zur  Originalausgabe  von  Exch.;  vgl. 
Douce  Tafel  VI,  Fig.  2.  Bei  Fig.  1  auf  Tafel  VI  ist  der  lange  Rock 
an  der  Seite  aufgeschlitzt. 

216)  Vgl.  Malc.  (p.  53):   Bilioso.   ,.—   lis  comvion  for  your  fool  /*- 
irear  sattin;  TU  hâve  mine  in  velvet." 

217)  Vgl.  h  8.  Prologue  V.  16:  „a  long  mollvy  coat,  gitanîcd  mil* 
yellowS 

2t*)  Trial  before  Herod,  p.  304. 
2»)  Vgl.  John  B  III 1, 131  ff.,  und  Anm.  100. 
2»)  So  bei  Fig.  2,  Bild  No.  127  bei  Wright 
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(ter  Hais  uinl  mit  dem  ruten  Kainm  (,,«HR3DM&'^  gekriinte 
Kopf  aines  Haïmes-1).  Xncli  diosem  Habnenkamm 
nnnme  mas  daim  aaeh  aie  gamse  damit  geschmiîckte 

Ntrrenkappe  „a«eeon&u.  Zuweilen  trat  an  die  Sicile  des 
HiihiKMikanmios  etae  Pedflr*"),  die  aber  audi,  cbeuso 

vie  die  EselBonren811),  ssugteicb  mit  jenem  vurkommt.  Die 
E&éteohrensindofl  mitStjhaUen  verziert"4).  DerTroddol- 
"diT  der  Seheflentniobt  effteprielit  die  In  riae  Troddcl 

oder  r- ï 1 1 . ■  Sebelle  anslauCende,  mit  dem  Zipfcl  lllier- 
bangende  Kappe.  die  dadurch  das  Ausseben  eincr  Nacbt- 

miilze  crliiill SîS).  IHt  Kopf  des  Narren  selbst  ptlegte 

glatt  gescbbren  zu  sein-*'*). 
Niclit  îmtner  erscheint  der  Narr  in  einer  iiini  cigcii- 

tiimliclien  Traclit.  Al  s  liiiiislich»*r  Bedientcr  mag  er  in 

vieten  |  liinsi'i'ii  liii'  gewflnfllicb  hloss  einc  Bedientenlivree 

getragon  --T),  und  mir  bei  beaondewn  (ieloirenlieitén  dus 
Nanvtikostiun  angelegt  baben.  Doaee  (II  325)  erwiilmt 

fin  l'.ild  voa  Rolbein  ira  lOnsington-Palast,  das  Will 
Siniimi'i'.  don  Hofnatren  Heinrlehs  VIJL,  in  der  damais 
iildieben  bûVrgerlicban  Kleiduug  darstcllt. 

7,iir  Aimstatlmii;  des  Narren  gehilrt  Cerner  der  Narre n- 

ko I heu  [..hiuihli:'-).  Er  bestand  SU9  eine.ni  in  einen  Narren- 

kiipi'  oder  fiiif  Puppe  endcoden  Stabe  von  veraebiedener 
Lftnge*5*),    an    dem  oft  nôch  fine  mit  Luft  geflHlte  Blase 

mj  s.,   bel    Flg.  1.    Blld    No.   127 

iiei   Wright; -   Fig.  1  «.  3, 

PaJel  vi  bei  Douce. 

"J  Bo    bel    rien  Narren   iinf  Tan. 
ix   lin  Dmte •   utiri  bei  llimc 

■**')  Vgî.  Fig.  i  ii.  3,  Tafd  il  bel  Deuee. 
--ï.  Vgl.  Pig,  i.  Taf»l  il  bei  Douce. 
»]  Vgl,  fig,  4.  Tnivi  11  bei  Douée. 
Mn)  Vgl.  des  Personenvenseidials  su  Pawn:  ̂ Donict»,  a  BsMe 

W)  Der  Han  Picbadill  In  Help  (p.  60)  erinnert  seine  Hérita  an 

die  ilnn  mkommende  Liïrec  tjivn-ij  t-lonk"). 
■*(  Biider  ries  Narre  okolbeBe  bel  Douée  Taf.  1118.  Taf.  IV  1. 

Taf.  V  (aile  drel  nach  deutschen  oiler  liuMnriisclien  Quelk'ii.i.  TW.VJ 
■l  n,  'i  (franïBsisch}, 
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befestigt  war229).  Diesen  Kolben  pflegte  der  Narr,  ahnlich 
wie  der  Teufel  seine  Keule  (vgl.  S.  60  ff.)  zu  improvisierten, 
meist  handgreiflichen,  und  nicht  immer  anstSndigen  Scherzen 
mît  den  Personen  seiner  Umgebung  zu  benutzen.  Im 
cinzelnen  zeigt  der  Narrenkolben  mannigfache  Formen; 
zuweilen  war  die  an  ihm  angebrachte  Figur  obscôn  im 
hoçhsten  Grade.  Die  Blase  enthielt  nicht  immer  allein 

Luft,  sondern  gelegentlich  auch  Sand  oder  Erbsen2*0).  An 
die  Stelle  eines  solchen  Kolbens  konnten  auch  eine  kurze 

dicke  Keule231),  eine  Klatsche  oder  Pritschc2*1),  eine 
mit  Schellen  verzierte  Klapper233),  eine  Peitsche2*4), 
oder  auch  noch  andere  Gegenstânde  treten2**).  Dièse 
Dinge  wurden  gelegentlich  auch  zur  Zttchtigung  ihres 
Tragers  selbst  verwandt,  wenn  er  sicb  irgendwie  lâstig 
gemacht  batte.  Wir  dttrfen  auch  nicht  das  holzerne 

Schwert  oder  den  holzernen  Dolch  („tvooden  dagger") 
vergessen,  der  haufig  als  Attribut  des  Narren  erw&hnt 

wird236),  und  von  diesem  auch,  wie  hervorgehoben  wurde 
(S.  215),  auf  den  Vice  tibertragen  worden  ist.  Endlich 

pflegte  der  Xarr  auch  hâufig  eine  Handtronnnel  („tabor" 
oder  „drum")  mit  sich  zu  fllhren  und  zu  schlagen237). 

2»)  So  auf  den  Bildern  1  u.  3,  Taf.  VI  bei  Douce  (vgl.  Anm.  201). 
s»)  Douce  II  310. 
-si)  Douce  Taf.  111,  Bild  4  (deutschen  oder  hollftndisehen  Ur- 

sprungs). 
2«)  Douce  Taf.  III,  Bild  2  (desgl.);  eine  solche  Klatsche  ist 

eigentlich  weiter  nichts  als  die  oben  erwtthnte  Blase  ohne  den  Narren- 
kolben. 

s»)  Douce  Taf.  111,  Bild  1  (ebenfalls  deutschen  oder  hollttndischen 
Ursprungs). 

234)  Vgl.  das  Bild  bei  Hone  p.  208  und  Anm.  201. 
»)  Auf  Bild  No.  127  bei  Wright  schwingt  der  eine  der  beiden 

Narren  einen  seltsam  geformten  Stab,  der  vielleicht  eher  einen 
Riemen  oder  Giïrtel  vorstellen  soll,  mit  einer  Spange  am  Ende;  der 
andere  einen  Kochloftel. 

»«)  Z.  B.  in  Bac.  (Dodsley  mil  p.  178);  in  Bussy  (Chapmans 
Works  éd.  Shepherd  p.  143  II). 

237)  Tw.  1111,1. 



Die  meisten  eben  be-si/lirir-beiien  BeatandteflB  nnd 
Attributo  des  englisclien  X;iri ■uiknstiims  tindcn  wir  in 

L'Iciclicr  oder  KhnKcber  l-'-n-m  ouest  bei  an  andern  ahend- 

l&ndischen  Valkem**8);  die  Nairentracht  iat  also,  gleicli 
tit'iii  Kostiini  îles  Teufels  ivgi.  Anni.  102),  oin  gemeinsamcr 
Ik-sîtz  Wsstenropas. 

Manche  Boslaiidleilr  des  XaiTcnkostfinis  lassen  sich 

leitlit  geschtchtlich  eridaren.  Einige  darnnter  geben  vahr- 
scliciiilicli  scbon  auf das  kbissisclm  Altertuni  zurllck.  AucIj 

du  ftltrfimîscho  ptihflenkomiker  {,,mimv^c}  srhwang  du 
liolzcrnesSchw^rl  (,$ladiushûtricit&*  odar  ..chinaetilu»)")23*). 
Dftaeo  (II  319)  briflgt  auch  die  Pritsche  oder  Klapper  des 

aogliachen  Berafanarren  mit  dem  ..aoi"hnn" •■*'•)  der  alt- 
rii  mise  lieu  Komiker  in  /Cusiiinmcnhaiig.  Eine.  ununtor- 

bsoobeoe  Ûbwlieferang  verbindet  das  altlateinische  Volks- 

drama  (die  nAteUanenu)  mit  der  italienisL-lien  Stegretf- 

bdmddie  („commedia  dell'  artiv').  Dasa  auch  das  engKsehe 
Kurrentura  in  selnerTracht  durcit  Vermittelurigdcri.talie.ner 

;iniikr  Etnwirkungen  erfahr,  kami  uns  bei  der  Inter- 
[îationalitat  des  NarrenkostBmfl  (rieh  Dijon)  niclit  wundrr 
ncl  une  n. 

Ein  ans  eiozolaon  hanten  Flteken  znsanimengesf'tztcs 

G'ewand  [jtcentmniUuP)***)  kenozeioluiet  auch  vieU'acli  dan 
altrflmischen  Spassmacher.  Aber  nicht  nur  dadurch  allein 

isag  der  bunte  Rock  der  spHterea  Hofoarren  beeintlusst 

«nidi'ii  sein,  Bondern  aucb  durch  die  aus  grossen  zackcn- 
l'ii imgen  Klicken  zusaïuniengesetzte  halbscitige,  senkrccht 

abgeteflte  (vgi.  s.  96  und  i(iô)  Kleidoag  f„Zaddelt,niclin. 

"•)  VgL  die  niederlSudlauhen  Btlder  von  Narren  bei  Doace 
TaC  V  und  VIII  (Bild  fini",  MiH-iskolan/.r*;  der  Narr  sleht  hier  links 
m  Plasen  der  in  der  Mltte  beflndlichen  welblîeben  Sentait):  das 

dwtMhe  Narrenbild  bei  Douce  Tat  IV 1;  die  fl-anztisiselien  Bilder 

vim  miimilichen  Narren  (vgl.  Anra.  800)  bel  Douce  Taf.  VI B,  Tal".V112. 
»i  Wright  p.  lOfl. 

**)  Das    Bild    (dues    ..ciolnium"    hei    Douée   Tafel    111  *î    liierïu 
Boom  H820.  tain,  c, 

-",  I);,,  Bild  einea  solchen  lltulcn  wlr  lie» ' KlUgo I- K(»e I i nur.  Tuf.  fc 1-iL-      1. 



die  seit  der  Mitte  des  14.  Jahrhunderts  allgcmein  in  Wcst- 
europa  Mode  wurde. 

Àuch  der  antike  Spassmacher  pflegta  kahlkopfig  auf- 
zutrctcn;  der  glattgeschorene  Kopf  des  Bcrufsmarren  ist  aber 
wohl  cher  als  parodistische  Xaehahmung  der  monchischen 

Toiisur  aufzufasscn242).  Auch  die  Xarrenkappe  ist  ur- 
sprlinglich  gewiss  bestimmt  gewesen,  die  Mtfnchskappe  zu 

parodicrcn. 
Das  gleichzeitig  mit  der  Zaddeltracht  aulgekommene, 

und  besonders  zu  Anfang  des  15.  .Jahrhunderts  bclicbte 
Sehollenkostum  gcriet  seit  der  Mitte  desselben  Jahrhunderts 
wieder  aus  der  Mode,  blieb  aber,  gleich  der  Zaddeltracht.^-  :, 
auch  spiiter  noch  iminer  als  Aufputz  der  Narren  tiblich,«~  m, 

also   gleichsam   als  Spott  auf  die  Mode  frliherer  Zeit24J)   <3 
Endlich  l)einerken  wir  auch  einen  gewissonParallelismuss^  -ts 

zwischen   dem  Kostiini  des  Xarren  und  déni  des  Teufcls—    œ: 

nian  konnte  den  Xarren,   wenigstens   sciner  Tracht  nach«~  mij, 
etwa   als   einen    aller   ubermenschlichen  Bestandtcilc  des^s  ̂ s 
Kostiims  entkleideten,  vermcnschlichten  Teufel  auffassen. 
Der  Xarrcnkolben  und  noch  mehr  die  gelegentlich  neben 
diesein  vorkomniende  Keule  des  Xarren  (vgl.  S.  230  undF»<I 

A  uni.  2:U)   erinnern    uns    an    die  gleichartigc  Waffo   desfe»  -s 

Teul'els  ;(vgl.  S.  GO  iï.).   Dass  die  iîussere  Erscheinung  desfe*  s 
Teiifels   auf  das   Kosttim    des   Xarren   eingcvrirkt   habeiL^r™» 
mag.    ist    nicht    unwahrschoinlieh 244).      Zum    Vermittlei 
zwischen  beiden  war  der  Vice  sehr  geeignet,   als  cin  il 

Allegorisclie  iibersetzter  Teufel  (vgl.  S.  101)   im  Narren- 
kostlini  (vgl.  S.  215). 

Eine  bedeutsame  Kolle  spielte  der  Berufsnarr  in  Eng- 

land  im  Moiiskotanz  {..marris  dancc").  Dieser  Tanz  wurdc 
besonders  am  ersten  Mai,   dem  Maitag24*),   an  den  sich 

2«)  Vgl.  Wright  p.  204. 
-'*»)  Vgl.  Alw.  Schultz  S.  260. 
2«)  Das  Kalbfell.  <las  der  Teufel  in  Wily  tragt  (vgl.  S.  87),  hat 

cr  wohl  cher  von  den  Narren  des  gleichzcitigen  Dramas  ùbernommeiu 
als  umgekehrt  der  Narr  vom  Teufel  (vgl.  Anm.  100  und  219). 

**)  Ails  II2,22ff.:  „as  fit  as  ...  a  marris  for  May-day." 



u'.ii,  in  de?  âegeBwart  alterlei  ut-alto  Wilkshi-âuchc  und 

VolbBfeieni  knii])t'('ii.  und  in  der  Pfingsteeit***),  ini  Freien 
aufgefObrt;  man  innzti?  ilin  abcr  aneh  in  den  Theaters, 

i"'i  iioiv.  oder  beiHoebzûtsfeiero147).  In  KinantftkSOH) 
werdon  die  Gestalteo  dea  Uoriskotcmzea  aafgeïahlt**1).  In 
ESnsolbehen  mag  dû  Beeetzung  der  RoIlen  oft  gescliwankt 
haben:  unentliehrlich  waren  ftber  jedenfellfl  der  Maikfinig 

\..l. >:,-<)  of  May")  Robin  Hood,  Beîne  Geliebta  Uaid  Marian 
als  Maikoni^in  {rLady  ofthe  May")***),  aie  toetiga  Peroon 
(Narr  oder  Clown  oder  beîdeMB)  aie  *Lorâ  «f  Mande", 
«in  Tronimler.  der  ztigloicli  am-li  die  F\tHc  oder  die 
Schalint.*]  an  btasen  batte,  sowie  niehrare  TttnzBr,  ilï< ■  încist 

Peraonen  ans  Robin  Hood's  Umgebting  (Little  •John.  Priai' 
Tuck.  u.  s.  w.)  darstellten.  Ein  wîctitiger.  wenn  auuli  nicht, 

onbediDgl  notm'mli^er  lUstiimlieil  *li-s  Moriskotansefl  war 

ïui.'I,  dae  Maskenpferd  (rhobby  horse"),  daa  gewOtmHflti  ciiic 
beeonden  Persan  als  Reîter  erfarderte**0). 

;"i  II.'.  Il  *,25:   -n  Whitmm  morrh-danct,* 
*")  Wulker,  der  s.  28(1  das  Bild  einea  Horiskotanzee  daibietet 

■  «rgt  Anm.  30l),  verwechselt  diusen  mit  dem  Jig",    I  verlegl  ihn 
■  lafcer  irrtûmlloh  an*  Endc  einer  TheaUTvoratdlimg.    lu  Wom.(p.  366) 
-'■î   ii'i-\i"ii-k"iiin/  /ii  denVeranstaltungenbei  einer  Kechxeitsffeier, 

■'M  Es  ist  »ehr  zu  ueacbten,  dass  hferbei  sowohl  der  Nan  ail 
iiin'ii  der  Clown,  beide  gusondert,  genannt  werdon.  Dass  nw  dem 
Narren  çfne  Rolle  im  Moriskotaiw  iïbertrug,  wurde  durcb  sels  berufs- 
iii;i— j-,..  S|,iis-iiiiicl]i'rtuiii  nahegclegt,  ''as  ihn  iibcrhaupt  Eum  Haupt- 
«iarsteller  tn-i  "lîentliclicii  l.ustlwkt'iien  ^r-rigimt  machte,  Der  Ctewn 

itei  die  MMiskotitiuer  wohl  mil  den  Btebenden  Pereonee 

V"ii  Itoliin  Hoed'a  Gsfolge:  rinc  dieser  Pcrsonen,  der  alulterasohn 
Mihii,  mil  den  von  Jelier  im  englischcn  Draina  iiblirli«n  Aitiibutt-n 
■!<■- Buter nburschcn,  Mlptiisclicr  Naivi'tîll  mid  MutterwiU  ausgeatattet, 

Mil  von  se!  bat,  als  dicse  Eigenschaftet  s  ici]  /u  Bcginn  des 
'■'-'■iii!irii,-|]  Dramae  im  Clown  un  i-inem  sclbsIBndlgen  Typas  ver- 
i  lii'i'Ti.  aura  Clown  l'es  Mnriskutun/rs,  <  1  «_■  t-  ja  mit  ci  ne  m  regel- 
,r'  li"ii  Bfibnendrana  nahe  verwandt  ist  nnd  daher  aucb  leiflhl  Sureb 
«•fsi  beelnllttasl  wcrden  konnte. 

'■■)   lu   Tlirac,   (p.  174)    upiclt   der   Clown    diu    Rolle    der   Maid Mnrian. 

-"i  Vgl.  Tafel  IX  bel  Douer.    In  Edtn.  (p.  »5)  lan/t.  der  Cioura 
■  Bnpferd. 
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Tânze  von  vcrwandter  Art  gab  es  auch  im  iibrigen 

Westeuropa251).  „Tn  Deutschlancl  verstand  man  im  16. 
Jahrlmndert  unter  dem  vmorischen  Tanz"  oincn  Reiftanz 
im  Mohrenkosttime"252).  Der  Moriskotanz  ist  ursprlinglich 
wohl  maurischcn  Ursprungs;  er  liât  aber  in  England  so 
bcdeutende  Umwandlungcn  erfahren,  dass  obiger  Ursprung 
vollig  verwischt  erscheint,  zumal  da  es  zweifelhaft  ist,  ob 
jemals  im  englischen  Moriskotanz  auch  nur  ein  einziger 
maurischer  Charakter  aufgetreten  ist. 

Auch  noch  bei  andern  (lelegenheiten  hatte  der  Berufs- 
narr  bestimmte  feststehende  Gebrauche  zu  beobachten.  Bei 

stàdtischen  Festessen  in  London  z.  B.  wunle  eine  linge- 

heure  Eierpastete  (,.cu$tard")  aufgetragen,  in  die  der  Haus- 
narr  des  Lordmayors,  der  zugleich  als  Narr  der  Londoner 

City  fungierte,  zur  Belustigung  der  Giiste  kopfUber  hinein- 

springen  musste253). 
Bisher  ist  nur  von  gemeinsamen  Merkmalen  und 

Funktionen  des  Berufsnarren  im  wirklichen  Lcben  und 

seines  Abbildes  auf  der  Biihne  die  Kede  gewesen.  Wir 
wollen  nun  den  Biihnennarren  fur  sich  getrennt  betrachten. 
Ftlr  diesen  liât  der  Tanz,  und  damit  der  Gesang,  noch 

eine  besondere  erhohte  Wichtigkeit.  Es  war  iiblich  ge- 
worden,  dass  nach  Schluss  einer  Tragodienauffuhrung  der 
Narr  (oder  auch,  wenn  ein  solcher  im  Stiicke  gefehlt  hatte, 
der  viel  hiiufiger  vorkommende  Clown,  also  iiberhaupt  die 

lustige  Person  des  betreffenden  Drainas)  noch  einmal  auf- 
trat  und  einen  „jigli  vorfiihrte,  der  die  durch  das  Trauer- 
spiel  in  den  Zuschauern  erzeugte  ernste  Stimmung  ver- 

scheuchen  sollte.  Der  „jigu  (aus  dem  afrz.  ,;gigcu,  „gigueu 
<  inhd.  gîgc  =  Geige)  war  urspriinglich  ein  lustiger  Tanz 

nach  der  Begleitung  von  Trommel  und  Pfeife254),  die  das 

,2Q1)  Vgl.  Douce  II  434  und  das  vlRmische  Bild  eines  solchen 
Tanzes  auf  Tafel  VHI  (vgl.  Anm.  238). 

232)  Michels  S.  85. 

258)  AU's  II  5,  40  ft'.:  „like  him  that  Ivaped  into  the  custard." 
Vgl.  auch  Dcv.  (vgl.  S.  87)  p.  477  I. 

v+)  Mit  eineni  solchen  Tanz  schliesst  z.  B.  H4B. 
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in  Frankreieh  bei  der  gleichen  Gelegetilieit  lililiche  ynitoti- 
instrument,  dem  der  Tanz  seinen  Namen  verdankt,  vcr- 
driingt  liattcn.  Allmahlicli  kani  aucli  die  Sitte  mil.  dus 
lîezilieren  von  Knittelversen,  oder  den  Gesanjr  koiniscber 
Lieder  darari  anzuseldiessen.  beidcs  verbunden  mit  einem 

toll  karnkierenden  (ieberdenspiel.  Aucli  der  Tanz  bestsnd 

épater  meiat  nnr  nocb  nus  groteakeo  Sprtingcn.  Oft  pftegte 
der  don  .ligtanzcr  spielende  Komiker  seine  koinisdio  lîede 

oder  seine  Lieder  seibst  zu  dïcht«?ri.  oder  gçr  zu  iinpro- 
visieren.  Diose,  Lieder  sind  mitunter  lialb  sinnlo.s.  wio 

z.  B.  das  bekannte  Liedchen  des  Narrai  l'esté  am  Schloss 
vonTw.;  ,,When  tkat  1  was  and  a  Util-  tintibuy.  u.  s.  w. 
Die  Troniniel  und  Pfeife  pflegten  dem  iHgttliÛer  von  einem 

Knaben  vorangetragen  zu  werden2"]:  es  kani  aber  anch 
vor,  riass  der  Tanzer  sicli  telbtt  auf  jeiifii  Instrumenter 

begreitete  "*).  Die  znm  ,.jig"  geho'rigen  Lieder  lialien  zu- 
weilen  aueh  dialogiaclie  Forai,  bo  dass  der  ,.jùf  sîcti 

formlicli  zu  einer  Art  Gesangsposse  erweltert*"). 

Audi  in  den  Zwiselienakten  wurde  der  ,.jigu  zuweilen 
RetanBt"");  iiberhaupt  pflegten  die  lusiigen  Peraonen  des 
altenglisehen  Tlieaters  in  den  Pausen  zur  Frheiterung  des 
Publikunis  ilire  improvisierten  Spiisse  zn  tiviben,  bcstehend 

aus  grotesken  Tiinzen.  Scherzen  aller  Art,  and  koniiscliem 
Geberdenspiel.  Dièse  Sitte  bat  sîch  noch  in  den  heutigen 

engliscben  nChrîstmas  Pantomimes"  erhalten;  dièse  pflegen 
ja  aucli  noch  iminer  mit  eiuer  dem  alten  ,jig"  Wenigstens 

*»)  Gênée  H.  611  glebt  einen  Holzachnitt  nus  dem  Jrtiro  1600 
wieder.  der  den  beriihmten  Komiker  William  Kempe,  den  Verftsser 
melirerer  Jigs,  aïs  Jigtftn/er,  und  ihnt  mr  Seitc  einen  Knatn.ni  mil 
Trommel  und  Pfeife  darstellt. 

^issjTarlton  wird   auf  einem  der  Aivgata  selner  .JeaW  (vgL 
Anm.  165|  beigcgebenen  alten  Holzschnitt  in  ubiger  Weise  abgebildet. 

W)  Vgl.  Boite  S.  1. 

""*)  In  J  4  wird  der  „jig"  nieht  nur  am  Knde  des  1,  und  des 
y.  Aktea  (vora  Clown  Sllpper  alleln  "der  nuch  xuaatnmen  mit  andcrn 

Personeni  getantt.  sondern  auch  in  der  .Induction*,  uls»  noch  vor 
Beginn  doa  elgentlichr»  stiickes. 
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ungefâhr   ahnlichen,   auf  das   eigentlîche  Stttck  folgendei 
Harlekinade  zu  schliessen. 

Im  englisehen  Drama  ist  der  Narr  ini  allgemcinei 
cine  seltene  G  citait.  Die  gclehrte  Richtung  innerhall 
dièses  Dranias,  an  deren  Spitzc  Ben  Jonson  stcht,  ver 

schmaht  ihn2*9);  aber  auch  mancho  Dramatiker  der  volks 
tUmlichcn  liichtung  lassen  ihn  îibcrhaupt  nicht  auftretei 
Bei  der  Mehrzahl  der  englisehen  Dramendichter  fehlt  der  -^sr 
Narr  ganzlich.  In  reichlicherer  Verwendung  findet  er  sicMT  ̂ h 

nur  bei  Shakespeare,  der  kein  brauchbares  Elément  voik*  ̂ n 
der  Hand  wies,  das  ilmi  sein  Vrolkstum  damais  in  s»  «o 
besonders  reicher  Fiille  bot.  der  aber  zugleich  die  diesen^nn 

Yolkstumlichcn  vielfach  anhaftende  Rohoit  in  géniale:  -^r 
Weise  zu  vercdcln  und  zu  verfeinern  verstand;  ausserden^Kr  n 

komnit  der  Narr  verhaltnismassig  hilufig  nur  noch  be-  -J 
.John  Fletchcr  vor. 

Cbwohl    in   manchon   Stiicken   die  lïolle   des  Narrer-*"""1 
sehr  umfangreich  ist,  und  er  mitunter  fast  in  jeder  Szen< 

auftritt,  zeigt  er  sich  aïs  thatig  doch  hochstens  nur,  inden" 
er.  seincr  Stellung  als  Hausbedienter  gemîiss,  einen  Befelf 
ausflihrt,  einen  Besuch  anmeldct,  u.  s.  w.:   er  ist  also  al 
handolnde  Person    bloss   cine    untergeordnetc  Nebenfigur. 
Wio  der  Hofnarr  der  Wirklichkeit  auf  die  Staatsgesch&fU 
obenso   wcnig  Einfluss   hatto,    wie   der  Hausnarr   auf  dû 
Ftlhrung  des  Haushalts,  dem  er  angehorte,  so  ist  es  aucl 
nicht    die  Aufgabe   des  BUhnennarren,   in   den  Gang   dei 

Haupthandlung   des  betreffenden  StUckes  sclbstthâtig  ein- 
zugreifen.    Ist   somit   der  Narr   ftlr  die  dramatischo  Ver- — 
wickolung  durchaus  entbehrlich,   so  darf  doch  seine  Rolle^ 

keineswegs   als    nichtssagend    bezeichnet   werden,  ja,  der-~ 
Narr  kann  unter  Unistiindon  zu  den  wichtigsten  Porsoncn 
im  Stilcke   gchoren.    Er   begleitet  ailes,   was   die  andern 

treiben ,    mit    scinen    mehr    oder    weniger   richtigen    Be- 
merkungcn;  er  ist  oft  ein  recht  scharfer  Kritiker,  und  unu 

**)  Carlo  Buflbnc  in  Out  kann,  streng  genommen,  ebenso  wenigr 
als  Narr  tfelt*»n,  als  Androgyno  in  Volp. 
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H  nnbefangener,  aïs  ex  jii  seibst  an  der  Haudlung  gar 

nii'hi  beteilîgt  ist.  Su  uflhert  sicli  seine  Boite,  wîe  uchon 
oft   von  Utteratorhistorikern   betont    wwdsa  ist,   der  des 
(  !tmrs  iin  antiken  Draina.  Der  Narr  sîelit  ebenso  wifl  ili-r 

antikc  Ohor  die  Qbrigen  I'ersimen  im  Sttteke  und  deren 
Tltun  und  Trribcn  gieichsam  von  oben  herah,  vou  der 
Vogelperspektive  aus  an;  aber  der  herbe  tragische  Ernst 

du  grieehischea  Chora  erscheint  lieim  Narre-n  in  Komik 
verwaiidelt.  und  die  antike  Viellicit  jeues  ist  bei  diesem 

zur  Eînheit  vereinlaelit'*"!. 

Dass  der  Narr  immer  nur  in  seiner  gieichartigi'ii 
N.inciitracbt  auftritt,  dass  et  im  Stlicke  nur  unbeteiligter 
Ziisebaiier  ist,  dass  sein  persiinlichor  Cbarakter.  das  ivin 

nienschlich  Individuelle  an  ibm  stets  hinter  der  berul's- 
iiiiissi^cn  Komik  seines  Xari'eniums  zurliektritt.  ailes  ibis 

bewjrkt,  dass  die  Narreu  im  Draina,  bei  ail  ibren  Ver- 
-cliii'iK'iilieiii'i]  unter  einander  und  ibrer  mannigfachen 
QJiaderung,  ans  doeh  in  sUgeiaeiasn  aïs  eUrrer  Typns 
erseheineu,  Be  dass  lut*  eine  eingehendere  Individualisierung 
der  einzelnen  Xarrengestalten  nur  selir  wenig  Snielrauiii 

gagafaen  ist.  So  ist  ja  aucb  der  heutige  Zirkusclown  zu 
eineni  feststebenden  Typus  erstarrt,  dessen  pcrsfiulielie 
individuelle.  Eigcnschaïten  viillig  hinter  seiner  typiseben 

Maske  verborgen  bleiben,  und  den  Zirkusbesuclier  ebenso 

weuig  kumnicm,  wie  sa  Shakespeare's  Zeit  die  Indivi- 
dualité des  einzelnen  Hausnarren  desson  Hausgenossen, 

deuen  er  weiter  nicbts  war  als  ein  Werkzeug  der  Bc- 
liistiguug. 

Dm  Berulsnarr  ist  die  einzige  Art  eînor  bstâgen 

l'er.sou.  die,  weil  ebeu  sebon  sein  Urbild  im  wirklieheii 
l.rlirii  eine  solohe  Person  darstellte,  ohne  wesentliclie  Ver- 
iiiideniiigtai  ans  diesem  iiis  Draina  ilbertragen  werden 

kuiinli'.  uni  aucb  hier  als  lustîge  Person  zu  fungieren. 
Wir  wenden  uns  nnn  zur  Bespreehung  der  dem  Narren 

zuy^wiesenen  koniiscb«n  Einzelmotive.  Natilrlicb  kann 

*•)  Zwei  NarrL'ti 
WIlCLl. 

i  Sliicke  begettm 
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hier  nur  von  Bolehen  Motiven  «lie  Rede  sein,  die  alleu  odei 

wenigstens  mehreren  Narreu  im  Draina  gemeiasam,  mîr- 
liîn  fOr  den  Narfen  Bberhaupt,  oder  bestimmte  Outerartea 

dessetoen  typiaeh  sind.  Eine  vollstiiinlijjv  Aut'ziihlungsller 
einzelnen  einsdilKgîgen  Falle  ist natfiriich  nicht  beabaichtigt 

Es  geniigt,  .jede  Pnterarl  rier  Narrenkoniik  dureh  einig* 

passende  Belspiqle  zu  erljiutern. 

Dii'  zut  Nari'Cnrolle  gehOrigcn  komischen  EinzehsotiTe 
liegen  naturgeimiss  griisstentnîls  im  Bcreich  der  aklivcti 

Komik,  und  zwar  Uberwîegt  hierbei  weitaus  der  blosse 
Wnrtwitz  in  sejneu  verschiedenen  Formen. 

Sehr  haoflg  iinssert  sich  der  Witz  des  Narren  in  dei- 
l'Vin  dos  abaichtlichen  Wortspieis.  Esistja  beka&KL. 

waa  t'ilr  l'ine  Vorlielu;  dus  Zeitalter  der  KBnigin  EUsabfltll 
l'ilr  das  Wm-tsptel  halte.  Unter  don  englïschen  Dramatlkara 
sind  Lyly  und  Shakespeare  in  dieser  Beziehung  den  Knr- 
derungeu  des  Zeitgesebmaeks  ain  zugUngliehsten  gevesafl. 

Lyly  konuiil  hier  t'iir  uns  nicht  in  Betracht,  da  in  BOtmfl 
Dramen  die  Gantait  des  Nanvn  giinzlich  fehit.  Shake- 

speare legt  seinen  Personen  llberhaupt  géra  und  ofl  \\  Ht 
spiele  in  don  Mund:  dièse  boten  seincm  geistreichen  Witz 

oinen  gartlumigen  Tummplpiatz.  Shakespeare*»  Narre!]  i 
schwelgen  geradezu  in  Wortspielen:  das  Wortspiel  geb(M 

gleicbsnm  zuni  unentbehrlïchen  Handwerh&zeag  îles  Xarreu, 

Bei  Shakespeare' s  Xach  ('<_>!  gern  gérât  die  Knnst  des  Spielett 
mit  Worten  allmahlich  wieder  in  Verfall:  dus  Wortsjôe] 
wird  seltener  und  zugleich  plumper. 

Als  Beispiel  eines  besonders  verwickclten  und  kunst- 

reichen  Wortspieis  eines  N'arren  bei  Shakespeare  mOge  das 
Spiel  des  Narren  in  Li*.  (1  4.170  ff.)  mit  den  drci  ; 

deutungen  des  Wortes  „crown"  =  Klinigskrone.  Eierschnle 
und  Schadel  dienen:  Kool.  „Oive  me  on  egg,  nuncle,  and  ni 

gtre  tkee  two  erowns."  Lear.  Whai  two  erowns  shall  Ihnj 
bc?"  FooL  Why,  .  .  .  the  two  erowns  of  t/ic  egg.  When 

thou  clovesf  fhy  crown  i'the  middle,  and  gavest  away  botk 
parts,  llton  borest  thy  ass  on  thy  back  o'er  Ihc  dût  t&oti 
hâdst  Unir  ait  m  thy  bald  crown,  when  ihou  gavesi  thy 



ijidiir.u  uvr  <umy.~  —  Balmtfi  in  Griss.  (p.  3fl)  sclierzt 
iiluT  sicli  eelbst:  „at  firat  I  va»  »  [»«!<■.  fo-  Îwm  boni  an 

luii'ifi-nt  j=  „ljnsi.')iuhli^rr".  ni  ni  ..Bifidsinrn'îrer"].'-  — 
A  bgedroscliei]  isl    Carlo  Buffona's   Spiel   mit    ,arm' 
,.  Wappen"  inul  „Ar   ""  in  Oui  (p.  67  l)-"'!:  almliHi  spieH 
Ban  in  Val;  fp.  627  I)  mit  BsfltM*  =  „Walïen"  iind  „Annr". 

Der  Wilz  vi'i'kniiiil't  liekainitIHi  awoi  vîlllig  TOP- 
sehiedeaartige  Diage  mit  einaader,  indem  er  nnvennutete 
ÂhaUchkeiten  zwiselien  beideo  entdeckt,  Er  ïst  uni  se 

gliluzender,  je  weiter  jene  boiden  Dingc  von  einander  ent- 
lagea  Bmd,  je  giflsser  also  nasere  Ûberraaehang  ttber  ihre 
Verkaflpfung  ist,  nnil  zugteicb  aucb,  je  oagonrangeiter 

dièse  VerboUpftlBg  nus  oi-sclieiiit.  Mit  einem  soleben  Mass* 
stah  gemessen.  sind  dk'jcnîgen  Wortspiele  als  gerîugwertig 

anBUSvaen,  worin  die  beiden  Bedeotoagen  des  Worti-s,  mit 
detn  gespielt  wïrd,  cinatidcr  nabe  herlihreii.  Wortspiele 
von  Batelier  Art  sind  eber  witzelnd  als  wttzig  zti  nenaen. 

in  dorartlg  witzelnder  Weisc  spielt  Andréa  in  Conc.  (p.  BO), 
indem  er  zur  Kiinigin  EulaHa  spricbt:  ,.micr  yowr  Qracê 

hat  '">'  the  grâce  to  eai  fhis  mcat,  mark  with  uhut  a  grâce 

«r  without  (''race  [-=  Tisebgebet]  /  u-i/l  ml  U  iiiytt'lf'."  — 
Anf  gleicber  Stufc  Bteht  Geta's  Spiel  mit  dor  wflrtKûhen 
iiikI    der    Ubertragenea  Bedentang  von  ,.high"   in  Propli. 
ip.  S63  II):  nWe  iilers  ma/y  ieaerve  to  bc  senattm   For 

■H  are  boni  threa  staries  high,"  Sii;ikf.-q»'are.    bemitzt 

ObfgB  A  ri  des"  Wortspiels  zur  t'iiarakterisienmg;  indem  er 
I.  B.  Triiieulo  in  Tp.  (III  2.31  If.)  ein  Wortspie!  von  dieser 

gefingen  Qualitttt  in  den  Mund  legt.  kcnnzeiebiiet  er  dessen 

Gristesanmit.  Trincnlo  fragt  Calibaa:  .,}\'ilf  tliou  tell  a 
menstrous  lie  [-■  „ungcheure  Uige",  nnd  ..Lilge  eines 

tîngeheuers"]  being  but  half  a  fish  and  half  a  iiwnsferB* 

Obige  Beispiele  stellen,  wenîgstena  iusofn-ii.  als  nur 
■■lin-  eiiizigé  Peraon  a  m  Wortspiel  beteiligt  ist,  mm  cin- 
1  ;  1  «.- 1 1 « ■  Art    dcsselben  dar.     Danebeii  ist  ancli  eine  andere 

»»)  iiber  die  HHuflykelt  der  Wortspiele  mit  „ 
pan  mcI .  Wnrth  a.  f)7.  Anm.  HT. 
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verwickeltere  Art  hâufig,  die  zwei  Personen  crfordert:  die 
erste  gebraucht  irgend  cin  Wort,  ohne  einen  Doppelsinn 
damit  zu  verbinden;  die  zweite  aber  fângt  jenes  Wort 

auf,  und  flîgt  eine  zweite  Bedoutung  hinzu268).  Der  stets 
auf  Spàsso  bedachte  Berufsnarr  ist  natîirlich  besondcrs 
geneigt,  in  obiger  Weise  mit  den  Worten  eines  andern 
Fangball  zu  spielen.  Beispiele.  As  114,9  ff.:  Celia.  „I 
pray  you,  bear  tvith  me  [habt  Geduld  mit  mir];  I  cannot 

go  no  further"  Touchstone.  „For  my  part,  I  had  rather 
bear  with  you  than  bear  you  [=-  tragen  in  wflrtlichem 

Sinne]."  —  Meas.  II  1,60  ff.:  Angelo.  Why  dost  thou  not 
speak,  Elbow?"  Pompey.  „He  cannot,  sir;  he's  out  at 
elbow  [=  geht  mit  zerrissenen  Kleidern  einher,  ist  ganz 

heruntergekommen].u  —  Trinculo  in  Tp.  (IV  289):  „line" 
=  ,,Wâscheleine",  und  in  der  Redensart  „by  Une  and  level" 
=  systematisch. 

Nahe  verwandt  mit  dem  ,.Auffangcspiel"  ist  das  Wort- 
spiel  infolge  absichtlichen  Missverstohens  eines 
Wortes  der  ersten  Person  durch  die  zweite.  Beispiele. 

Tw.  III  1,1  ff.:  Viola.  „ —  dost  thou  lire  by  [=  von]  thy 

tabor?"  Feste.  ,,ÎVb,  — ,  /  lire  by  [•-  bei]  the  ehurch"  — 
AlFs  I  3, 14  ff.:  Lavache.  „I  am  a  poor  fellow"  Countess. 
„Well  [=  wohlan],  sir"  Lav.  ,,Xo,  madam/tis  not  so  well 
[=gut]  that  I  am  poor.u  —  Der  Xarr  in  Oth.  (III  4, 1  ff.): 
„to  lieu  =  ,,im  Quartier  liegenu,  und  „ltigen"  (ein  sehr 
verbrauchtes  Spiel).  —  Trinculo  in  Tp.  (III  2,  17  fT.): 

„standardu  =  „Fâhnrichu  und  „einer,  der  steht".  —  In 
When  (p.  24)  scherzt  Will  Summers  liber  die  an  den  Kônig 

gerichteten  Worte  des  papstlichen  Legaten  Kardinal  Cam- 

}>eius:  „Receive  this  bull  [—  Bulle]  sent  from  his  holiness", 
indem  cr  „bull"  Stier  fasst,  und,  auf  die  behornte  Stirn 
des  Hahnreis  anspielend,  einwirft:  „Ti$  well  the  king  is  a 
uidower:  an  yc  had  put  forth  your  bull  mtK  his  homs 

fortvard,  Td  hâve  marred  your  messagc.u  —  Der  Xarr  in 
M  ad  (p.  423  II):    ..bodies"       „Leiber"  und  „SchnUrleibu. 

-*2)  Wurth  S.  57  ff. 
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-    PickadiU    in    Help   (p.  46):    »calf  -  „Wad«"   uml 
.,Kallr. 

Bas  \\'< n-tspii-l  kaitn  aaeb  durefe  aiisidiUiHi  fatsehe 
Bcglazung  eiaer  ottiptischen  Ausdrmk.-wrisi'  zustamk' 

Icommen,  z.  B.  AU'a  M  2,68  ff .:  Connteas.  „Comm*«d  toc 
fcinnnen  andmy  son:  Tki»  it  net  much."  Laracua. 

...Vf»/  mttCfl  rininiicinhili'Di  lu  Ihaw.r  CoOBt  ,,Not  murh 

sm  /■loti»"')/!  for  you." 
Badlicb   tann  sien  daa  Miaavereteben  auch  niclit  auf 

fin      ànzclnes  W'orl,    sondera    aof   eînea    gansen  Satz  ar- 
-ï  ?  •  --.-ki'ii.  z.  B.  OtbuIU  1,23  H'.:    Caaaio.    .,/>o.<tf  rto«  tedr, 
'"  //    6o»esi  frif  h  il."  Narr.  .,.Vo.  I  kcar  not  your  honeti 

.    !  hear  you." 
Qieieli  vielun  audern  Personen,  spielt  auch  dan  Naw 

~'-iii  mit  solchen  Wort.cn.    die    ausser  ïhrer  gew&fanfielnf] 
nu  vêrfangliehen  Bedeutung  noch  ntnen  crotïschen  XpIipii- 
sîiiij  iiiiiicii.    Hier  linden  bîcIi  riele  Abstuftrogei)  von  der 

lustigcn  DcrWioit  bis  zuni  Xiedrig-Obscouen  uml 

1    njQatîgcii.     Kiii    liioher   gehtfrigefi  ft'ortapiel   von  edforer 
-^ '"t    ist  Babulo'a  Witz  in  Grisa,  (p.  8):  ,.""■-'  yeare  I  thmke 
<"■    teape  yeare  [      ,.Schaltjabr"  uml  „Spriiiigjalir".  il.  II. 
•' ;* ï 1 1 .  woiia  vi.-ii.-  Kinder  erzeugt  werden],   fer  womm  do 
'"•tftiuij  but  biaj  cradles,"        Blosse  Zoten  siml  die  Worb- 

sl»ï<  ■  i<>    mil.    umscnreibendûD    Bezeichnungen    fiii'  *Hoâe": 

.    zugleicb    „Erbscu"    (Tuuchstone    in  As  II  4,53); 
'-  '  ■■m-,  augleàcli  ..Stein"  (der  Narr  in  Tim.  B,  112,113). 
^  Brwandt  sind  ili'1  Spiele  mit  „bauble"      ,,NaiTenkulue]i" 

v'-;i  vache  in  All's  IV  5,  32),  uml  „pricks"      „dae  Scbwarze 
"ï   dur  Zielaclieibe"  ^Pickadill  in  Help  p.  79);  bride  mit  der 

^ebenbodeutung  „niafliiliches  Glied".  —  ,,To  stand"  v/ini 
ofl    v.n  Zotcn  vorwertBt:    „to  stand  in  il-  -  „atandbalten 
1111   Qefccht",    uml    mit  obscunein  Nebensinne  (Lavachci  in 

III  2,4:1:   iiliiilicli  Andréa  in  Conc.  p.  56):  „to  stand 

.es  hitlti'ii  Diil",  uml  „to  taie  down"      ..ilcmilti^cn. 
rkriegen,  beides  zugloich  obsetin  (Passarello  in  Ualc, 

i1  846  Auch  Fur  die  Lustseuclie  und  damit  zusamnicii- 

b&ngoade  Begriffe  giebt  es  eine  Menge  von  eupheiatetlacben 
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Umschreibungen,  die  als  Grundlage  flir  Wortspiele  dienen; 

einschlâgige  Beispiele  sind:  „French  crown"  als  „MUnze" 
und  „Gehimkrankheit  infolge  der  Luslseuche"  (Carlo  Buf- 
fone  in  Outp.56I).  Pompey  in  Meas.  (III  2,60):  „tub" 
=  „P8keltonne"  und  „Tonne,  worin  die  Geschlechtskranken 
ihre  Schwitzkur  durchmachen"26*).  Der  Narr  in  Lr.  (III 
2,84):  „burn'd"  „verbrannt",  und  „von  der  Lustseuche 
angesteckt";  ahnlich  der  Narr  in  Tim.  B.  (II  2,71)  „to 
sçald"  =  briihen.  —  Endlicli  gehort  auch  hieher  Pompey's 

Spiel  in  Meas.  (II  1,  208  ff.):  Escalus.  „Yoar  mistress' 
name?"  Pom,  „Mistress  Overdone."  Esc.  „IIath  $he  had 
any  more  than  one  husband?"  Pom.  „Nine,  sir;  Overdone 
hy  the  last"  [=  sie  heisst  nach  ihreni  letzten  Gatten 
„Overdone";  zugleich:  sie  ist  durch  des  letzten  geschlecht- 
lichen  Verkehr  stark  mitgenommen]. 

Nattlrlich  kann  das  Wortspiel  mit  obsconem  Nebensinn 
auch  ein  Auffangespiel  sein,  oder  auf  einem  absichtlichen 
JtyissverstStndnis  beruhen.  Ein  Beispiel  von  letzterer  Art 

ist  Pompcy's  Scherz  in  Meas.  (12,  87  ff.):  Pompey.  „Yonde)m 
man  is  earried  to  prison"  Mrs.  Overdone.  „Well;  what  has 
he  done  [=--  geUian]!'"  Pomp.  [fasst  „done"  in  obsconem 
Sinne],  „A  tvoman".  Hieher  gehort  auch  Lavache's  un- 
fl&tiges  Missverstehen  des  bildlich  genieinten  „to  smcll"  in 
w(5rtlichem  Sinne  in  AlYs  (V  2,  5  ff.).  Noch  niedriger  steht 

Dondolo's  Missverstehen  des  Zeitadverbs  „before"  in  der 
Verbindung  „to  hiss  beforeu  als  Ortsbezeichnung  in 
Pawn  (p.  90). 

Neben  dem  eigentliehen  Wortspiel  (lient  auch  das 

Klangspiel  m)  dem  Berufsnarren  als  Mittel  der  Komik. 
Wâhrend  dem  Wortspiel  ein  einziges  Wort  mit  Doppelsinn. 
oder  zwei  in  Aussprache  und  Schreibung  gleich  gewordenc 
Wtfrtcr  zu  Grunde  liegen,  handelt  es  sich  beim  Klangspiel 
nur  um  grôssere  oder  geringere  Klangahnlichkeit  zweier 

verschiedener  WOrter.  Am  nachsten -stehen  dem  Wortspiel 
solche  Klangspiele,  wobei  vollige  Klanggleichhcit  vorliegt. 

»)  Delius  I  141.  Anm.  15. 
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Kiu    geeigoetea  Beîspîel  hieriUr  bietet  Cône.  (p.  32).  wo  der 
Nuit  Andréa  liber  dio  unir  Konigin  Alinda  sagt:  ..lh-  noi 
t>  u*t  nei    <m  a   ftuting   night:  '    Fbofa   ara  virât   ften" 
i.../^'W"     Fleiach,  und  „a«ei"     paasendj.    Vom   eîgcnt- 
licliou  Wortepiel  unterscbeïdsl  sien  Diriges  EUaagspiel  nur 

dadvrch,  dass  die  Wortc  „meat"  und  ..»>cct"  vom  Spracli- 
bawtiBStscin  <\n-  KngliimW  st.-i s  (ieutlioh  als  etymologiacu 
verschieden  entpfunden  wordon  sind,  und  daber  midi,  trot* 

schiiesslichen    lautlichen  Zusamtnenfalls,   durcli   die 

ScJneibung  unterschieden  werden.    Fast  \  lilli^L-  laoUiehe 
i   '  tereinstiiumung   Qndet   sicli   aucb   in   einem   Klangsniel 
\S  ill    Summers'    (Wlien    [t.  41),    der   die    neue    Ucmalilin 
H.-î  nnehs  \  il  I..    Catharine  Pair,    mit    folgenden   Worten 

,rprovidc  civil  |     SevilleJ  oranges  enough,  or,  he'U 
Henry]  hâve  a  leman  (      Zitroue,   zugleîch  t)lema.n-u 

Hitebchen]  shortly."    Entfernter  ist  die  Klangiihiilii'.likdt. 
"i    den  meisten   llliri^cn   Beisjiielvn.     Carlo  Btifibno  in  Out 

[P-  '■"•">  1 1  kftli   il:  „betterwith  similes  thon  smiles."  Babuto 
■il  *  Iriss.  [p.  tôj:  to  duck  :  duke;  Will  Summer  in  Suinm. 
Ep.  60):  dcipatched  :  batdi  (vielleioht  als  unfreiwilligas 
Kla.ogspiel  gemeint,  jedeiifalia  ala  Schorz  selir  armselig), 

''-'h  KJangspiel  mit  gleicu  anlautendcn,  aber  reracbicdcn 
•'ii.li^.ndi'ii  Worten  bietet  Carlo  Buffone  in  Out  (p,  68  II): 

nt  iramping.  Ein  rein  musikalisches  ÈQangspiel, 

'"ni  zwar  fin  Reirnspiel154),  liisst  Andréa  in  Cour,  (p,  ;,iii 
v"iii  Stapel:  Eulalia.  ,,/''■  teaek  you  tn  teaeh  (hem  fo  troii- 
"">_/  pray"    Audi-.  „To  wori  and  play  1  pray  you." 

Nattlrlico  liisst  sien  auch  ilas  Klangspiel  in  die  dm 
ûtoonaufgestelltenKategorion  desWortspielsentsprechenden 
V  nterarten  zerlegen;  doch  bieten  die  Narrenrollon  keine 

figen  Beisniele.  abirusehen  von  den  durch  fin  Miss- 
VoretUndiiis  liiTlidgellilirten  Wortverdrebungen.  die,  weni) 
Êie  Verdrelinng  eine  neue  Bedeutimg  ergiebt,  als  eine  Art 
Klangspiel    auf   der    Grundlage    eînes  Missverst&ndnisses 
'-'dieu  diU'Ien.    Derartige  Entstellungen  sollen  bei  der  Be- 
qVKbung  der  Wortverdrebungen  behandelt  werden. 

«•)  VaJ.  S.  11  und  Vurlh  S.  138  (t. 

16' 
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Eine  besonderc  Art  Klangspiel  entsteht  durch  Teilun 
eines  Wortes  und  Erhebung  eincs  einzelnen  BestandteiL. 
dcsselben  zu  selbstiindiger  Bcdeutung.  Beispicl.  André 
in  Conc.  (p.  33),  anspielend  auf  die  Vcrstossung  der  Ktinigi 
Eulalia  zu  Gunsten  der  lastcrhaften  Alinda:  „So,  harin 

turn'd  his  old  uife  ont  of  door,  I!  A  man  may  drink  an 
frolique  tvith  his  who  —  Il  would  hâve  thonght  it?  Did  yo 
think  to  catch  me?"  [letztcrer  Zusatz  bezieht  sich  auf  di 
schweren  Strafen,  die  allen  denen  angcdroht  waren,  welch 
die  ncue  Ktfnigin  Alinda  nicbt  gebUhrcnd  ehren  wlirden 

„who"  wird  bier  zugleicb  als  Anfang  des  als  Beim  aumf 
rdoor':  zu  erwartenden  Wortes  „whorc%i  und  als  fragendc^  ss 
FUrwort  gebraucbt. 

Ausser  im  Wort-  und  im  Klangspiel  iiussert  sich  dî  o 
Koniik  des  Narren  aucli  in  der  Forai  des  witzigen  Vet — 
gleicbs  oder  des  Witzes  im  engeren  Sinnc,    Der  komiscb  « 
Vergleicb  kann  bloss  witzig  sein,  aber  auch  hunioristisc-li 
oder  satiriscb   erscbeinen,    und    unter  Uinstîinden  ebens**3 

wie  Wort-  und  Klangspiel  cinen  erotiscben  oder  untlîitige  mn 
Anstricb  erhalt.cn.    Besonders*  reich   an  satirischen  Vet*-' 
gleieben  sind  die  Reden  des  Narren  in  Lr.;  vgl.  14, 124  AT-  -» 
wo  er  die  Wabrheit  mit  einem  durchgepeitschten  und  in  de 
Hundestall  gesperrten  gemeinen  KOtcr  vergleicht  wâhren 
das    begttnstigte    Windspiel   im    warmen    Zimraer   bleibe 

darf,  auch  wcnn  es  sich  seblecbt  aufflibrt;  ferner  14. 142  flf"- 
211  ff.  219.  244  ff.  15,8  ff.  29  ff.   114,46  ff.  124  ff.  III 4  -* 

116  ff.    Sebr  boshaft  sind  auch  Carlo  Buffone's  Vergleichc^ 
in  Out.    In  das  Gebiet  des  blosscn  Witzes  gelrôrt  Lavachc'^ 
freilich  nicht  sehr  geistreicher  Einwurf,  als  von  Kr&uterr» 

die  Rede  ist  (AH's  IV  5,  21  ff.):    ,J  am  no  great  Nehu  — 
chadnezzar,  sir:  I  hâve  not  much  skill  in  grass.u    In  dcE~ 
Forni   des  komischen  Vergleichs    zotet   der  Narr  in  Oth- 

(III 1, 3  ff.).    Teilweise  obscon   sind  auch  Lavache's  Ver* 
gleiche  in  AH's  112,22  ff.;  ganz  innerhalb  des  Idcenkreiscs 
eines  Kupplers  liegt  der  Witz  Pompey's  in  Meas.  12,102. 
Die  Derbheit  des  Vergleichs  (Tony  in  Wife  (p.  221)  ver- 

gleicht z.  B.  die  Brtlste  einer  alten  Kupplerin   mit  zwei 
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wrù-liuvkiicliU-n  Eiern,  deren  Dotter  zuvor  ausgesogen 

irorden  ist)  wird  zur  Unflâtigkeil  bei  [«avacbe  in  Aii's 
(Il  S,  17  (t.).  -  •  \Vniis|iiH  und  Yergleich  kOmien  auch  mit 

l'iiiiimiii'  verbunden  werden.  Sosagl  Andréa  in  Ooro.(p.4$), 
anspielend  anf  die  dorob  Kinnmer  hewirkte  Abmagcrung  der 
Koniiriu  Eulalia:  ..there  if  m>t  se  thin  a  Queen  in  the 

Garât."  Aucli  in  dïeaer  Verbindong  nimmt  das  Wortspiel 
mweilen  die  Farbnag  ainer  Zote  an.  Roclit  witzig  ist  eine 

seiche  Zote  Dondolo's  in  Fawn  (p.  89):  m  ver«leiclit  die 
jongen  Serran  mil  don  Untarbauseia  Oupida'B  Parlament, 
wiilirend  di«-  a  lien  Herren,  die  nur  noch  kiissen  kiinncn, 
las  Oberhaus  bilden  (gespielt  wird  hier  mit  den  Wortcn 

..»■  iin-i-  und  ..t'i'i>r,-\.  Kin  rerwaadtes  Beispiel  ist  Wili 

Sommera'  Vergleïcb  der  Elic  mit  de  m  Militardienst  in  When 
(p.  9),  wobei  zugleich  mît  don  Werten  Jo  jH*e»H  und 

fttattdard"  gespielt  wird. 
Bine  beliebtc  Einkleidiingsforni  der  Narrenkomik  ist 

aiuh  die  Beweisftihrung  ungereimter  Behauptuflgea. 
Atieh  dies  Motiv  ist  eine  Dnterart  des  Wiizes;  demi  auch 

bief  werden  zwei  einander  durchaiis  fernstebeBde  Begriffe 
in  Uberraschender  Weise  verknupft  Die  Komik  liegl  hier 

aber  nîobt  uur  in  der  witzigen,  durci  obige  VarlEnUpfang 

Iierbeigefiiluten  Scldusspoinle.  sondera  aneh  gchon  im  An- 
sjnanderreiben  der  Pramissen,  wobei  eine  loatiga  Dialekiik 
»  Tage  tritt.  So  beweisl  Toachstone  in  As  |IU2, 34  ff.J 
(lem  Schafer  Corin,  dass  er  zut  HOlle  verdammt  sei,  weil 

er  nicmals  liei  Hoie  gewi'sen:  „if  tlimi  livra-  waM  'il,  court, 
tkott  never  wwest  gooà  ma/tmon;  if  thon  never  eawent  good 

VHmners,  thcn  thy  manners  mttst  lu-  wieked;  and  wiekedwts 

h  ••><.  andsm  m  damnation."  Dereelbe  Toucbstone  wappael 
si.  h  lui  Beiner  bevorstelienden  Ebescbliessung  gegen  die 
ilini  drohende  Qefahr,  zum  Halinrei  zu  werden,  tlurcii  den 

Trust,  die  bomgesclimuckte  Stirn  des  betrogenen  Elie- 
irallen  sn  der  iiiiektni  Scliliili'  des  .lun^esellen  vorzii- 

/i> ■in'ii  [Ut 8, 60  ff.),n:')-  Weitere  Beispiele  enthalt  die  Belle 
»*)  Hier  wird  der  Begriff  des  eignen  HahnreKoms  mit  der  iliin 

Mi'  gewtthnltdi  dorli  kciiii'swi'irs  ii:ihclii;K"'n(lc(i  Vorstellung  des  An- 
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Feste's  in  Tw.  V  1, 13  ff.  und  ITI 1, 16  ff.  Lavachc  in  Airs 
(13,49  ff.)  beweist,  dass  der  Liebbaber  der  Kbeiïau  der 
wahre  Freund  des  bebornten  Uatten  soi.  Pompey  in  Meas. 

(IV  2, 52  ff.)  weist  nacb,  dass  das  Gewerbe  cincs  Scbarf- 
ricbters  bussfertiger  sci  als  das  eines  Kupplcrs,  Passarcllo 
in  Malc.  (p.  273),  dass  cin  Raufbold  ein  Erzfeigling  soi, 
und  (p.  224),  dass  jeder  Hahnrei  an  krankcn  Augcn  leide. 
Auf  abnlicbe  Weisc  argumenticren  aucb  Pickadill  in  Help 
(p.  50  ff.)  und  Andréa  in  (Jonc.  (p.  117). 

Das  eben  besprochene  Motiv  iïihrt  uns  hintiber  zu 

eineni  andern,  nahe  verwandten,  nandicb  dem  absicbt- 
lichcn  Unsinnreden  des  Narron  zu  komischcm  Zweckc. 
Hier  befinden  wir  uns  sclion  ausserhalb  des  Bereicbs  des 

eigentlicben  Witzes.  Ein  bekanntes  Beispiel  lustigen  Un- 

sinns  bieten  Feste'sAuseinandersetzungen  in  T\v.(H3,27ff.): 
„Malrolio's  nose  is  no  whipstock:  my  lady  lias  a  whitc  hand, 
and  the  Myrmidans  arc  no  bottlc-ale  houscs.'"  Aus  Geschwatz 
von  ahnlicher  Art  besteht  Touchstone's  Redc  iiber  das 
Scbaferleben  in  As  (III  2, 13  ff.),  Lavache's  Auskunft  liber 
das  Befinden  seiner  Herrin  in  All's  (II,  4,2  ff.),  Will 
Sumniers1  Erzablung  von  dem  durcb  Mobainmcd's  Grab 
gebeiligten  Scbweinefleiscb  in  When  (p.  8).  Aucb  die 
Sinnlosigkeit  der  beim  Jigtanze  (vgl.  S.  235)  vom  Xarren 

gesungenen  Lieder  gebort  hieber.  —  Zu  vergleicben  ist 
auch  des  NaiTen  in  Lr.  (I  5,  37  ff.)  Begriindung  der  Sieben- 
zahl  der  Planeten  in  verbluffend  einfacber  Weise,  namlicb 
durcb  den  Unistand,  dass  es  nicbt  acbt  seien,  eine  Be- 
grundung,  die  der  Narr  zvvar  nicbt  selbst  ausspricbt,  aber 
dem  Konige  geradezu  in  den  Mund  legt.  Hier  kleidet 
sich  der  Unsinn  in  die  Form  einer  trivial  en  Selbst- 
verstandlichkeit.  Auch  die  oben  angefubrteu  Bebaup- 

tungen  Feste's  in  Tw.  (II  3,  27  ff.)  sind  ja  von  unbestreit- 
barer  Richtigkeit,  wie  Ubcrhaupt  aile  Siitzc  nacb  der 
Formel:  a  ist  nicbt  b.  Vervvandt  ist  der  fade  Schcrz 

Lavache's  in  AlFs  (III  2, 19  ff.).  —  Der  Unsinn  kann  aucb 
genehmen  verkniipft,  und  die  Bercchtigung  eincr  solchcn  Verkniipfung 
durch  einen  lustigen  Trugschluss  nachgewiescn. 



\  nt'inaiiiliM'ii'ilii'ii  /.  n  s  u  ni  m  l*  n  h  a  n  g  1  o  s . '  i  SB  i/.c 
BOstaarte  kraoraen;  z.  B.  Lr.  (I  5,2(5  ff.):  Fool.  „Cand  ihou 

tctl  how  an  oygfar  m<t$a  fus  >IhjIi'"  Lear.  ,^fo.a  Fool. 
,.\iv  !  iicithcr:  but  I  ctm  Icll  whij  a  mail  lias  a  hoase." 
Àhnlirli  Ralph  Simnel]  in  Bac.  XII  36.  Ùuerhaupt  gebort 
hiclier  das  plotzliche  Vorliringcn  voii  Dingen,  aie 

gang  ausserhalb  ailes  Zusarnmenhangs  mitdervor- 
bergehenden  Rode  aad  der  jeweiligen  Situation 
liegen,  /,.  B.  eine  Stelle  in  Tw.  (IV  2,54  ff.),  wo  dor  Narr 

Feste  don  als  angeblicli  verrllckt  cingesperrten,  inimer 

wieder  soim.'  Verstandigkeit  beteuernden  Malvolio  auf  seine 

\iTiiuiiIt  prili't.  indem  er  ihn  nach  dos  Pvthagoras  Meinung 
ïlher  wildea  GeûUgel  fragt.  —  Als  teilweise  sinnlos  kann 
eine  beatimmte  Art  von  geberzen  dpa  Xarren  gelten,  wobei 

die  Pointe  darin  bcfitebt,  dass  das  Gegentcil  von  dem 

gesagt  wird,  was  man  nach  dem  allgemcinen  Zu- 
sainnieniiang  erwarten  darf.  Ein  passendes  Beispiel 

bidtet  ToucbBtone's  Kritik  des  von  den  beiden  Pagen  gc- 
Buagenen  Uedea  (As  V8, 88  ff.):  .,thougk"  [ohne  dass 
ein  Gegensatz  euro  folgenden  Hanptsatz  voriiegt]  tkere  iras 

no  gréai  malin-  in  the  ditiy,  yet  the  note  was  rery  un- 
i«n<ablr."  Obtges  Moliv  kann  aucb  in  dor  Form  des 
\Y  unsebea  oder  des  Verapreohena  vorkomniea:  Jeffrey 
in  (Ju.  (p.  485)  wiinseiit.  dass  der  miter  den  Clowns,  der 

ilin  am  meisten  liebe,  redit  bald  an  den  Oalgen  kommen 
mOge;  Andréa  in  Conc.  (p.  32)  erklart  Rugio,  er  werde 

niebt  uni  ilin  trauern,  wenn  er,  Iïugio,  aucb  nncta  so  ge- 
reeliter  Weise  gehiingt  werde.  —  Gelegentlicli  sr.herzt  der 
Narr  aucb  in  der  Form  einer  unvcrbind lichen  Be- 

beaerung.  Dièse  betrifft  ihn  sclbst;  z.  B.  sagt  der  Xarr 

m-,  Lr.  (I  4,  170  ff.):  „If  I  speak  like  myself  |d.  b.  Iburicbt] 
in  lliis.  ïet  him  be  whipped  thai  first  finds  it  so'-  [statt  „let 

me  bo  whipped'-].  Die  Beteoerung  kann  aber  auch  vom 
Xarren  andern  Persnncn  zugewiesen  werden;  der  Scberz 
bembt  bier  Btets  darauf,  dass  bei  et  vas  niebt  Yorhandenein 

gaschworen  wird,  wobei  der  scheinbare  Unsinn  scliliesslich 
doeb    Pinen  Sinn    orgiebt,    nanilich  das  Gegenteil  dessen. 
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was  (1er  Schwur  besagt:  so  heisst  Touchstone  in  As  (12, 
76  ff.)  Olia  und  Rosalind  bei  ihren  Bartcn  schworen.  dass 

er  ein  Schelm  soi:  kurz  zuvor  (V.  (>G  ff.)  orzâhlt  cr  von 
einem  Ritter.  der  bei  seiner  Elire  et  was  Falsches  besehwor, 
und  docb  keinen  Meineid  leistete.  weil  er  eben  keine  Ehre 

batte.  — Unsinn  entstebt  auch  dureb  absichtlichesSich- 
versprcchen  des  Narren:  Babulo  in  Griss.  (p.  8)  will  die 
neun  Musen  aufzSblen,  nennt  aber  statt  ibrer  die  sioben 
Todsiinden.  —  Als  Unsinn  sind  endlich  auch  die  komischen, 
voni  Narren  selbst  erfundenen.  gclehrt  klingendcu 

Worte  zu  betracbten.  die  er  gelegentlich  in  seine  Rede. 

einflicht.  So  spriebt  Feste  in  T\v.  (II  3.23  ff.)  von  .,/tyo- 

gromitus"  und  den  „Vapiaucnï\  die  «lie  Linie  des  „Qucubufl 
iiberschreiten  (vgl.  auch  15.39.   IV  2. 14  ff.). 

Als  Sprachbildner  zcigt  sieh  der  Xarr  auch,  indem 
er  Worte  ertindet.  die  zwar  nicht  sinnlos.  aber  irgcndwic 
auffallend  sind.  und  dadurch  komiseh  wirken.  Pickadill 

in  Help  (p.  101)  tischt  das.  anscheinend  einen  mehrfarbigen 

KleiderstotT  andeutende  Wortungotiïm  ..^ert^c-^ornrfji" 
tiucHy-satin'*  auf,  als  attributives  Ei<rensehaftswort  zu 
..hum"1**).  Feste  in  Tw.  (II  3.27)  bildet  nach  Analogie 
von  .Jo  impocket"  ein  auf  den  langen  Narrenrock  an- 
spielendes  neues  Wort  .Jo  impctticotitm\  und  nicht  genug 
daniit.  er  verstiimmelt  dies  Wort  noch  zu  .Jo  impetico?'- 
So  entstebt  seine  sonderbar  klingende  Antwort  auf  Sir 

Andrew's  Frage.  ob  er  das  ihm  tags  zuvor  zugesandtc 
Trinkgeld  erhalten  habc:  ../  did  imj)(  tiern  thy  gratiUittf\ 

\vo  ..gratillity"  ebenfalls  ein  entstelltes  Wort  ist,  und  zwar 

aus  ..gratuity". 
Hiermit  sind  wir  bei  den  Wortverdrehungcn  des 

Narren  angelangt  (vgl.  auch  S.  243).  bei  denen  sich  freilich 
in  den  meisten  Fallen  schwer  entscheiden  lasst.  ob  sic  als 
beahsichtigt  gedacht  sind  oder  nicht.  Mir  scheinen  die 

einschlagigen  Beispiele  uibgesehen  von  déni  eben  ange- 
fiihrten  aus  Tw.)  eher  in  der  Ruhrik  der  unfreiwilligen 
passiven  Komik  einen  Platz  zu  verdienen. 

**>  Vcl.  S.  227  und  Anm   211. 
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Mit  (1er  sprachbildncrischen  Thàtigkeit  des  Xarren 

beriihrt  sich,  wio  aucli  das  Wort  ,,to  impettkoat"  zeigt, 
seine  gelegentliche  Yorliebe  fiir  eine  gespreizte  Aus- 
drucksweise.  Feste  in  T\v.  (JII  1,(54  ff.)  sagt  zu  Viola: 
„who  you  are  and  tchat  you  would  are  ont  of  my  welkin. 

I  might  say  'élément'  but  the  word  k  orer-worn."  Der  Xarr 
in  Oth.  (III  1,81)  wendct  fur  „to  gire  information^  das 
gezierte  „to  notify"  an.  Die  Rede,  worin  Touchstone  den 

Clown  William  auffordert,  zu  seinen,  Touchstone's,  (iunsten 
auf  Audrey  zu  verzichtcn  (As  V  1,  52  ff.)  bcsteht  ans  lauter 
gezierten  Redensarten,  und  umschreibenden  odcr  sonst  weit 

her  gcholtcn  Ausdriicken  zur  Bezcichnung  ganz  alltag- 
licher  Begriffe.  Touchstone  scheint  liierdurch  die  gezierte 
Sprachc  des  Hofes  parodicren  zu  wollen. 

Ubcrhaupt  ist  die  Rede  des  Xarren  oft  dazu  bestinmit, 
irgendwie  als  Parodie  zu  wirken.  Auch  Dondolo  in  Fawn 
(p.  78)  parodiert  das  nichtssagende  Phrasendreschcn  der 
Hôflinge.  Uic  oben  angefiilirten,  latcinisch  klingenden 
Worte  des  Xarren  Feste  (T\v.  118,28  ff.)  konnten  allenfalls 
auch  als  Parodie  eines  gelehrten  Vortrags  aufgefasst  Averden. 
Ralph  Simnell  in  Bac.  (Se.  VU)  benutzt  seine  Verkleidung 

als  Prinz  von  AVales,  uni  diesen  zu  parodieren.  Der  als  * 
Sir  Topas  verkleidete  Feste  (T\v.  IV  2.29  ff.)  parodiert  die 
Tcufelsbesclnvorung  eines  wirklichen  Priesters;  Touchstone 
die  schmachtende  Liebessehnsucht  des  in  Phebe  verlicbten 

Schafers  Silvius  (As  II 4, 40  ff.).  Der  Narr  in  Lr.  (III  1, 

81  ff.)  triigt  eine  auch  bei  Chaucer  in  ahnlieher  Form  iiber- 
lieferte  alte  Weissagung  vor,  und  niacht  ain  Schluss  das 
Ganze  liicherlich  durch  den  Zusatz:  „Then  cornes  the  Urne 

who  lives  to  see't,  Il  That  g  oing  a  h  ail  be  uaed  with  feet. 
I  This  prophecy  Merlin  a  h  ail  make;  for  I  lire  before 

his  time."  Jeffrey  in  Qu.  (p.  548)  parodiert  eine  Ver- 
steigerung,  indem  er  sich  selbst  ausbietet.  Die  Parodie 

cincr  bekannten  Stelle  in  R8  (V  4, 7)  stellen  Dondolo1» 
Worte  in  Fawn  dar  (p.  89):  „.l  foolc,  a  foolc,  my  coxeombe 

for  a  foole" 
Als   parodistisches   Elément    konnte    man    auch    das 
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Einstreuen  fremdsprachlicher  Brocken  ansehen:  d^E~£ 
betreffende  fremde  Sprache  wird  ja  dadurch,  zumal  wen     — ft 
sie  schlecht  ausgesprochen  oder  entstellt  wird,  gleichsat:^«itt 

parodicrt.    Uoch    koinnit  dies  Motiv  in  Xarrcnrollen  niiM^  \t 
vereinzelt  vor.     Andréa  in  Cône,  (p.  34)  entschuldigt  sic  r-rr,h 
auf  franzosisch:  , f(\rcuscv  moif\    Vcrbunden  mit  der  Woi*     Jt- 

verdrehung    ist    obiges    Motiv    in    Dondolo's    italienisclr  M"-li- 
franzosisch  -  lateinischem    Kauderwelsch    (Fawn    p.  73)<[7^)« 

„basilus  manus  de  vostro  signioria". 
In  einigen   der  oben  genannten  Falle,   besonders  i  mr      in 

solchen.    worin    die    gezierte    hofische    Sprache   parodies:  -rapit 

wird,  ist  die  Parodie  zugleich  Satire.    Auch  sonst  ist  diî'  Kdic 
Rede  des  Narren  oft  satiriscli  gehalten,  und  zwar  begegnec^  *^^ 

uns  die  Satire  in  allen  Abstufungen  vom  gutnilltigen  harnr«'*ni- 
losen   Spotte   Touehstone's   in  As    bis   zur   schneidende  -s*  en 
Herbheit  des  Xarren  in  Lr.    Auch  schiesst  der  Narr  mi  *"  *"* 

dein  Pfeil  der  Satire  auf  schr  verschiedenartige  Zielschcibew~«  *n* 
auf  die  Hohlheit  und  Nichtigkeit  des  hofischen  Treiben*~*n3 
(Touchstone  in  As  Y  4, 42  ff.):   auf  die  Unwissenheit  de^»er 

Htfflinge   (Lavaehe  in  Ails  112,3  ff.);   auf  deren   Treu*-»- 
losigkeit  (Jeffrey  in  Qu.  p.  483):   auf  die  Heuchelei   de*^^ 
(ieistliehen  (Fcste  in  Tw.  IV  2,  6  ff.);  auf  die  TrunksuclL^3* 
der  Hollandcr,  die  damais  in  England  als  Erzsaufer  galte 
(Will  Summer  in  Summ.  p.  52);  auf  die  Schwatzhaftigkei 
der  Frauen  (Andréa  in  Conc.  p.  88);  auf  die  Unsittlichkei 
der  weiblichen  Jugend  (Dondolo  in  Fawn  p.  71);  ja  soga 
auf  die  skeptisebe  Philosophie  (Dondolo  ebenda),  u.  s.  w. 
Dondolo  kleidet  seine  Satire  bei  den  beiden  eben  genannten 

Gelegcnheiten  in  das  Gewand  der  Erzîihlung  vom  Narren- 
schiff:  die  Aufzahlung  von  dessen  Fahrg&sten  bot  auch  in 
England  langer  aïs  ein  Jahrhundet  einen  beliebten  Rahmen, 
in  den  man  immer  wieder  nach  Belieben  neue  satirische 

Bilder  hineinsetzen  koniite*87).    Der  Narr  in  Lr.  tibt  seine 
meist  in  der  Forin  des  witzigen  Vergleichs  (vgl.  S.  244  ff.) 
auftretende  satirische  Kritik  an  der  Verkehrtheit  des  Welt- 

*7)  vgl.  auch  Hicks.  S.  122:  Tide  S.  145. 



laofs  Hberhaupt.  Mdsl  isl  aber  die  Satin1  der  Narren 

Rient,  wie  in  obigen  FSIlen,  gegen  eine  unbestimmte  Ail- 
gômeinheît,  sondern  gcgen  andere  Personen  des  botreffenden 

StOckes  gerichtet,  natttrlich  besonderta  gegen  sofche,  die 

durcli  irgwid  weiclie  lacherliiliu  l'jtgwLschal'li'ii  tien  Spott un  ehestcn  horausfordern. 

Der  San  Kcbt  es  awsh  aehr,  andare  Personen  durch 

fforl  iinil  Thaï  /.ii  neckon,  Er  isi  llberbaupl  au  libér- 

ai litige  n  sii'ririirii  jeder  Art  gern  bereSt  IVkadili  in 

Help  (p.  loi  i  sirlii  niiissiii-  /n.  wie  die  andnrn  Dioner  seines 
H-'fi'n  sirh  lleissig  rllhren;  atatt  aber  selbst,  wie  ̂ ï*-li  ûcmte, 
nocu  mil  Hand  anaulegen,  b&nsell  er  jcne,  i&dem  er  aïe 

Barscbo  aclrilt,  iind  zur  Eile  antreibL  Peste,  ala 
Priester  verkloidet,  foppi  den  eitlen  Pedanten  Malvolio 

i.Tw.  IV  2,21  li'-i.  Will  Sumraors  in  Whcn  (p. 21)  Querredet 
setnen  furcbtsamcn  [ii'rursLivin^srn  Patch,  aio&  an  den  ins 

Lesen  vri'ikïtrh  KOoig  pon  binten  beranzuschleichen,  nnd 

iini  dorcii  den  lauten  Ruf  ,Bo!"  tn  ersehrecken;  aie  Patch 
dafllr  -un  der  verheissenen  Bolohnung  ttlcbtige  PrOgel 
walQt,  bat  Will  nnr  Worte  des  HohneB  fUr  die  TrUbsal 

«Aines  Genossen.  —  Mitunter  nccki  der  Xarr  auch,  indein 

rr  aie  viiir  Ari  „enfant  terrible"  zur  ungelegensten  Zoil 
anbequeme  EnthilUungen  macbl  (Kalpb  Simnull  in  Bac. 

(Se.  Xlli  gegenilbcr  dem  Prinzen  Eduard;  Will  Summers 

in  Wlicti  (p,  89)  gogenUlicr  Kardinal  Wolsey).  —  De*  Narr 
quel)  aneb  gern  den  StSrenfried,  indem  er  sicli  unbe- 
rnfen  En  ernstc  OesprScbr  andercr  Personen  einmiachi, 

nud    Peinon    narrisebon    Senf  dazu    giebt;    su    Btfirt    Will 
Son   es  in  When  (p.  60  ff.)  den  Untorricbt,  den  Cranmer 

dem  Prinzen  erteilt.  Umgckehrt  giebt  der  N'arr  aul  eine 
an  ilni  gericlltcte  Fragc  nur  srlten  ciue  pasaende  und  un- 

ttmmindene  Antwort.  Wenn  « ■  i*  eine  Auskunft  erteilen  roll, 
Bucbt  er  dièse  dureb  A  bschweïfungen  aller  Art  niïiglielist. 
Idnauszascbieben.  Manche  Fâlle  des  absichtliehen  Misa- 

rersteliena  (ygl.  S.  240  ff.  242)  nnd  des  Qnsinnredens  (vgL 

s,  246  il.)  gebOreii  bieher.  Statt  einen  Uim  gegebenen  Befahl 
'iliin1   wi'ili'ii's   iiiis/.uriilin'iL,    khinlil  der  Narr  an   desses 
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Wortlaut  gern  ho  ru  m;  so  erwidert  Jeffrey  in  Qu.  (p.  olC^^O) 

auf  Ethelswiok's  Drohung  ../7  tet  you  a  going"   mit  de^  -fli 
sehr  inatten  Seherz:  ../  cannât  go  for  running*;  vgl.  auim_jc\\ 
Feste  in  T\v.  I  5.  42  ff. 

Wenn  lier  Narr  selbst  angegriffen  wird,  so  bat 
ineist  eine  schlagfertigc  Antwort  bereit,  uni  seine 
Uegner  abzutrumpfen.  Aucb  fehlt  es  ihin  nur  selten  a 
seberzbaften  Ausreden,  wenn  ihin  irgendwic  mit  Yoi 
wiirfen  ernstlieh  auf  den  Leib  geriiekt  wird  (vgl.  Feste  i 
Tvv.  1 5.  45  ff.). 

Die  Vortraulicbkeit.  die  der  Xarr  sicli  auf  Grund  seinr^  mtwv 

bevorreebtcten  Stellung   gegen  die  Personen  seincr  Xjirtrw    m- 
gebung   licniusnchmen    darf,    artet   initunter   in    Unverm:  ^sr- 
schamtheit  ans.     Dièse  wirkt   nur  dann  komisch,  wen*^*— nn 

sie,  wie  bei  Pompey  in  Meas.,  mit  Witz  gepaart  ist.    Ber^H*«ei- 
spiele    eines    unerlaubt    frechen   Bcnebniens   des   Narre»  ^^en, 
ohne  dass  irgend  weleher  Witz  damit  verbunden  ist,  flnde^5^  'en 
sieh    bezeirhnender    Weise    nur    ausserlialb   der   Drame*^^  *n 

Sbakespeare's.     Will  Summcrs   in  Wlicn    (p.  24)   entferrm  ~~M 
sicb  niebt  eininal  auf  Gebeiss  des  Konigs:  Tony  in  WiK"  -*fc 
(p.  22(>  II)  will  gar  ins  Bett  der  eben  vermahlten  EvanthiK  ie 
krieeben.  uni  es  fur  sie  zu  warmen,  und  versichert,  a^    & 
ihm  mit  der  Peitseho  gedrobt  wird,  dadurch  werdc  sein^^c 
Sinnlichkeit  nur  noeli  mebr  gestcigert. 

Das  Obscone  als  selbstîindiges  Elément,  ohne  Vei  ~- 
bindung   mit  dem  Witz  in  irgend  einer  Form,    kommt  i** 
den  Keden    der  Xarren    bei  Shakespeare  gar  nicht,   une/ 
aucb  sonst   nur  selten   vor.    Beispiele  finden  sich  in  deiî 

Rollen  des  Narren  in  Auld  (V.  ItiO  ffv),  Will  Summers'  in 

When  (p.  78),  Tony  "s  in  Wife  (p.  220  II),  Andréa  s  in  Conc. 
(p.  56.  58).    Ohne  jene  Verbindung  ist  das  Obscone  ebenso 

wenig  geeignet,   komisch  zu  wirken,   als   die  blosse  Un- 
verschamtheit. 

Von  rein  musikaliseher  Art  sind  einige  andere  Einzel- 
motive.  Der  Xarr  unterbricht  gern  die  in  seiner  Rollo 
vorherrsehende  Prosa  durch  einzelne  Reimpaarc,  oder 
ganze  Strophen,  die  er  rezitiert  oder  singt  (vgl.  S.235). 

« 

vj 

II 



Die  Beispiele  daftir  tàaà  ao  zablraicb,  dasa  es  (ceinea  Hin- 
mfees  Mif  die  elnzetnea  Kîille  bedarf,  Ofl  lind  die  Varae 

du  Narres  al*  [mprorisationeti  bu  erkennen,  indem  aie 

i'inr  Erwidertrog  auf  die  Worte  eines  andern  daratellan, 

Aurii  Fletchor,  dessen  \;n  nu  - < ■  w."»i i niî<-li  in  reiinloeas 
Jarnijfii  aprechen,  lias)  seine  Narren  hier  und  de  luab 

■  ■  i  gl     ■  uillrrlit-'N.  Z.    li.   Yillin  ju    DoOble  1(1.  .".48  II), 
Ti.ny  in  W\û-  (p,  237  0.  lu  V;il.  (p.  523  II  tt.)  wetteiferii 

■  i  bbîd  Herr  in  der  Eraproviaatâon  von  BeimverseiL 
Bine  besundere  Eigentllmlickkeît  der  meisten  Narras 

Blatcber'e  ist  die  Allîtteration  (vgl.  aach6,  169);  sic 
îiitdct  den  wtiiiKliircii  Redeacbmack  des  Narreo  in  Uad,  be* 

gagnât  abat  aocfa  in  dm  Ueden  Villîo'a  in  Double  (p,  5U:*  1. 
5S4I,  u.  s.  w.i.  Geta'a  la  Propb.  (p.  866  IL  3G4  II),  und 

toay'â  in  Wife  (p.  2391).  —  Aocb  bai  obigen  iïinz.d- 
motiven  IKsst  ricb  haufig  ein  komischar  Zvock  renootea. 

i>ii'  [iii|inivisi(tifin  vi in  \  .-rsi'n  bot  déni  Narrât  Gelegeobeit, 

nebJagfertigen  Mutterwïtz  zu  zeigen:  die  ̂ sungi*nt*n  i ̂î«-tl«-i- 
iiirinn  (rawflbnlicb  dazu,  aine  lustige  Stimaiong  zu  ar- 
Pftckdû;  und  die  Bonstigen  Reimeroîen  des  Narras  eot- 

etpringen,  gteieb  den  Allitterationen  der  Narren  Kletc-hcrs, 
der  Prends  am  Spielen  mit  dera  Klang  der  Worte,  eind 

Btlso  entfernte  Verwandto  der  eigentlichen  Kjangepïele***). 

AUe  derartigen  Falle  gehflren,  genao  genommen,  iris  Uc- 

iiii'i  der  formalen  Komîk  (vgl.  S.  -i  il'.  U).  ebenao  Geberden, 
Kostllm,  u.  s.  w. 

Ubeï  die  Geberden  und  die  sonstigen  îiussereii 

Begleitumatâ  a  de  beim  Auftretcn  des  N'arren  erfahren 
«ir  niant  v i < ■  1  aua  dem  Wortlaut  der  Draroen.  Das  Meistr 
blteb  bïcr  offenbar  der  Improvisation  des  betreffendeo 

Sehanspieters  Hberlasaen,  In  Auld  (V.  160  lï.)  maebt  dw 
Narr  iai  Geapraeb  mil  der  Frau  des  alten  Maanee  aine 

abgco'ne  Geberde;  sp&ter  i\\  238  tï.i  ersoneint  er  mit  den) 
Eapf  eines  Schafes  und  einem  Stabo.  hi  Wifc  (p.  217  11) 

n-ili  Tony  mit  eineai  durobaus  niclit  snlonlabij;en  CescbiiT 
id  der  Hand  auf. 

.■   342  ir.  und  Wurtta  s    i  «  If. 
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Die  Verkleidung  des  Narren  (lient  meist  zugleich  als 
Parodie;  so  Ralph  Sinmeirs  Verkleidung  als  Prinz  von 

Wales  in  Bac.  (vgl.  S.  249),  Feste's  als  Priester  (vgl.  S.  249). 
Andere  Fîille  sind  selten.  In  Mad  (p.  434  II)  wird  als 
eingelegtes  Maskenspiel,  das  als  eine  Travestie  aufgefasst 
werden  kSnnte,  die  Geschichte  von  Orpheus  aufgefiihrt, 
wie  er  durch  seine  Musik  die  Tierc  bezaubert;  der  Xarr 
stellt  hierbei  einen  Hund  dar.  Wir  haben  es  also  in  diesem 

Falle  mit  einem  Motiv  der  freiwilligen  passiven  Koniik 
zu  thun. 

In  dieselbe  Rubrik  gehort  auch  das  absicbtliche 
Sichversprechcn  zu  den  eigenen  Ungunsten,  im 
Unterschied  vom  sonstigen  absiehtlichen  Sichversprechcn 
(vgl.  S.  248).  Derartige  Scherze  sind  nieist  unflâtig; 
Shakespeare  vermeidet  sie  ganzlich.  Andréa  in  Conc.  (p.  56) 
glaubt  an  allcn  Gliedern  schwcr  verletzt  zu  sein;  er 

wllnsclit  sich  daher  cinen  „mryeonu,  sagt  abcr  statt  dessen 
mit  wenig  glaubbafter  Zungenentgleisung  ysow-gelder", 
ebenso  gleich  darauf  statt  ,.bo7ie-$cttcr:  „stone-cuttcr" 
[stonc  --  Hodej. 

Nicht  selten  benutzt  der  Xarr  seine  eigene 
Xarrenrolle  zu  einem  satirischen  Ausfall  gegen 
andere  Personen.  In  obigem  Motiv  konnten  wir  ebenfalls 
eine  Art  absichtlicher  passiver  Komik  erblicken.  So  spricht 

der  Xarr  in  Lr.  (1  4, 158  ff.)  von  zwei  Xarren,  die  an- 
wesend  seien:  der  eine  soi  er  selbst  in  buntschcckigem 
Gewande;  indem  er  den  andern  erwiihnt,  deutet  er  auf 
seinen  koniglichen  Herrn,  der,  naehdem  er  aile  seine  andern 
Titel  weggeschenkt,  nur  noch  den  eines  Xarren  behalten 
habe  (ahnlich  auch  I  4, 105  ff.;  der  Xarr  in  Mad.  p.  444  I; 
Tony  in  Wife  p.  220  II:  Jeffrey  in  Qu.  p.  501;  Andréa  in 

Conc.  p.  M).  Dondolo  in  Fawn  (p.  72)  geisselt  den  Ge- 
lehrtendunkcl  durch  die  Worte:  „wcc  fooles  thinke  wee 

hnowe  ail."  —  Von  nahe  verwandter  Art  ist  das  Motiv, 
dass  der  Xarr  seine  eigene  angebliche  Dummheit 
zur  Satire  verwendet.  Geta  in  Proph.  (p.  853  II),  der 
infolge    der    Aussichten    seines    Herrn    Diodes    auf   die 



Kimischi'  KaiserwDrde  hoffen  dart',  Senator  zu  werden,  ver- 
ïpottel  die  Honlkôpflgkeîl  manchar  boher  Beamten,  indem 

W  -;i.i:  ,.1'm  nu!  the  jimt  08$,  —  Il  Has  borne  good  office. 
sud  perfbrm'd  il  reverendîy." 

lu    einer  Eeihe    von    einzelncn  ZU^on   legl  der  Xan- 
unfreiwillge.  passive  Komik  an  den  Tag;  hier  nahert 
bi    Bicb  dam  Clown.    Eino  mchera  Entseheidung  darflbar, 
ob    dièse  Komik   wirklicb   unfreiwiUig  ist  oder  nicht.  ist 
freilich    nicht   minier    luiiglich    (vgl.  auch  S.  248).     Einen 
.A  :ili;ilts|iiiiikt  gewahrl    zuweilen  der  Gesamteharakter  der 
betreffenden  Narrenrolle,    Shakespeare  liât  obige  Art  der 
Ki-niik  iiaiipisiichlich  Xarren  niederen  Ranges,  Pompe;  in 
Ueas.  und  Trinculo  in  Tp.,  zugewiesen.    Bei  dea   andera 
1  lit -iitcin  lasst  sich  ein  Unterschied  zwîschen  ottheren  und 
niederen  Narren  ailerdings  kaum  feststellan;   ibre  Narren 
stelien    Bberhaupt  von  vornUeroin  don  Clowns  viel  nalier 
«ils  Touchstone  in  As,    Pesta  in  TV,    und  besoBdere  der 

Nui'!'  in  Lr.,  der  ja  geradezu  der  Antipode  aines  Clowns  ist. 
Die    gflwflliolichste  Form    obiger  Komik   ist  das  uu- 

beabsichtigte  Missveratitndnis.   Dadureb  entstebtaa- 
w.-il.-u  elnWortspiel,  z.B.  En  Tp.  (III 2, 10  ff.):  Stophano 
[su  Galiban]  ,.—  thyeyes  are  ahnost  set  |    untergegangen, 
erloscbeo]  tn  the  head".    Trinculo.  „Whert  ahotdd  thep  be 

■  -    ke  irei-r  a  brure  monster  indeed,  if  thep  ware  set 
angebracht]  in  bis  tatt."  —  h'ernerTp.VZSl  lî.:  AJonso. 

,.//»»■  camest  thou  m  this  pickle  |     SalzbrUhe}.    Trinculo. 
,Jhare  bixii  in  auch  <>  picitle  [tiuertragen     scbHmme  Lagej 

mee  /  sou)  pou  last." 
Zahlreich  sind  auch  die  Wortentstellttnge.n,  ilio 

Dn&ebe  Narren  aich  aus  Naivetat  zu  Schulden  kommen 

lassen.  Ralph  Simnell  in  Bac.  (Se.  V  49)  sagt  „reparel" 
sLt;itt  ..iipjiiircl-.  Pompey  in  Meas.  „ suppose d"  statt  „dc- 
pasfld"  [II  1.  162), der  Narr  in  Mad  (p.  428  Q) „appreheu4" 
Etatf  „cam$rehgnd'\  Andréa  in  Conc.  (p.  126)  ..manu- 
faetora"  Btatl  nmalefactore'-.  Aus  solchen  Wortver- 
drehiin^en  ergiebt  Bich  uiitunter  ein  Klangspiel,  so  in 

Hac.  (Se.  VII  soi:    Ralph   Simnell   sagt    „ninnivBrtitp" 
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statt  .jinirersitif  (..ninny"      Dummkopf;   vgl.  Anm.  19G>^« 
Ain  komischsten  sind  solche  Wortvertlrehungen,  bei  den^-     & 

gerade    das  (jegenteil   dos   bcabsichtigtcn  Sinncs  hcraus==- 
konimt:    so  sagt  Pompey  in  ̂ Ieas.  (II  1.94)  „at  that  va      ̂ U 

distant  Urne"  statt  ..instant"   und,  nacb  Ëlbow's  Vorga«r  ;\g 
(Il  1,172.  178)  ,.respected"  fur  ..suspccted".    In  mehrere^z^en 
Fallen    entstellt  der  \arr  die  Worte  eines  andern  durc=»ch 

unabsichtliches  Missverstehcn  (vgl.  S.  248).  In  GSriss.  (p.  3»-*6) 

macht  Babulo  aus  dem  Namen  .,Furio"  ,,Fury";  in  Propr^oli. 
(p.  362  II)  liest  Geta  als  Senator  in  einer  ihm  eingercicht 

Reehnung:    ..For  graccl  for  the  Appian  ivay,  and  pills'i 
[statt  ,,pïlo8"\,  und  fiigt  hinzu:  .Js  the  way  rhcumatick?i~~    '" 
in  Help  (p.  38)  vcrdreht  Pickadill  .Jwspitablc"  in  ..hospita 
und  (p.  52)  ,.aqua  coelestis"  in  ,.aqua  solistcr"  f  —  solicitorz^/. 

Dass    der    Narr    gepriigelt    oder    sonst    irgcndw     dio 
schlecht   behandelt   wird,    kommt,    ausser    bei    Shakt-^> 
speare,    ziemlich    hiiufig   vor.     Die  Peitsche    war  ja   dr»-s 

iibliche  Workzeug  seiner  Hestrafung  (vgl.  S.  223  und  23(*  ~}- 
In  Shakespeare**  Dramen    wird    ihm    abcr  nur  hochster*  ** 
mit  der  Peitsche    gedroht.    wenn    or  sich  zu  viel  héraut — 
ninimt  (Touchstone  in  As  12,90  ff.;    dem  Xarren    in  Lï~- 
14,197  ff.):    oder   es    wird    auf  eine   friiher  stattgehabt  «^ 

Zuchtigung  angespielt  (Lavache's  in  All\s  II  2,  52;  Ulmlicl* 
auch,  nur  mit  arger  komischerÛbertreibung,  in  Whcn  p.  18. 

wo  AVill  Summers    selbst   von    den    Prligeln,    die    er   bc- 
kommen,  erzahlt).    Eine  Prtigelszene  auf  der  Biihnc  selbst, 

wobei    der  Narr  der  leidende  Teil  ist,    kommt  bei  Shake- 

speare nur  in  der  Kolle  Trinculo's  vor  (Tp.  III  2,  84),  der 
auch  in  diesem  Punkt  einem  Clown  gleicht;   er  empfangt 
seine  Schlage  ebenso  uuverdient  wie  Patch  inWhen  (p.  22), 
der  so  den  dmnmcn  Streich  btissen  muss.  zu  dem  ihn  sein 

(icnossc  Will  Summers  angestiftet  liât  (vgl.  S.  251).    Der 
Narr  in  M  ad  (p.  424  h  wird  von  Chilax  aus  blossem  Ûber- 
mut  gesehlagen.  wiihrend  Carlo  Kuffonc  in  Out  (p.  91  11) 
die  Priigel,  die  er  von  Puntarvolo  empfangt.  durcit  seine 
hohnischen    Bemerkungen    selbst    verschuldet    bat.     Will 
Summer  in  Summ.  (p.  50  ff.)  wird  von  Bacchus  zum  Scherz 

( 
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mit  Bier  begossen,  und  mit  dem  Bierkrug  zum  Ritter  ge- 

schlageii.  —  In  den  meisten  Falleu  batte  n  die  Prllgel,  die 
der  Narr   empfing.    wolil   kaum  einen  komischen  Kweck, 
soldera  ilîenten  zur  Charakteristjk  seiner  Bedientenrolle. 

Auch   in    der    WeitscLweifigkeit   der  R  e  d  e   und 

ilbcrhauptdcr  Schwatzhaftigkeitgleichen  manche  Narren 

&m  l 'lowns.    Im  Verhor  vor  Angelo  und  Escalus  (Meas.  IT  1  ) 
ergeht  sich  Pompey  in  endlosem  Wortschwall,    wobei   er 

tafttBndig  bt'i  Nebenpttakten  verweilt,  und  voni  eigentlîchen 
Kern  der  Sache  abschweift,    und  zwar   niclit  absichtlich, 

etwa  uni  die  Richter  zu  ârgern  (vgl.  S.  251),  sondera  an- 
selicinend  ganz  unbewusst:  aueb  unterbricht  er,  gemass  der 
Sprechweise   etnfaeher   Lente,   seines   Bericht    oit  durcli 

,,«*•  /  my"    und    iihnliclie   Einschiebsel.     Aucti    Babulo    in 
(  i  rfas.  zeiehnet  sich,  wie  sebon  sein  Naine  andeutet,  durcli 

Oeschwatzigkeit  aus:    ebenso   ist  aucb  Domlolo  in  Fawu 

«-in  schwatzhafter  Xeuigkeitskrilnier. 
Eiuigo  Narren,  namlieh  solcho.  die  in  ihrem  Charakter 

■  I  ■  •  ii  Clowns  oabe  stehen.  besitzen  aucli  die  Eigeuschaft  der 

i~  *  -igheit.  Trineulo  zeigt  sïcb  als  FeîgHng  besonders 
st  « -jiliiuio  gegenllber,  als  er  von  diesem  Prllgel  bckonuueu 

h ii  t  (Tp.  III '2,  1181,  und  bei  der  Musik  des  unsîchtbaren 
'V  i-iel  f  [II  2.  1391.  Patch  in  When  (p.  23)  verunreinigt  sich 
st>gar  in  seiner  Herzensangst,  als  iiin  der  Ktfnig  ohrfeigt 

(vgl.  S.  251).  Beide  untersebeiden  sich  vom  „Miles  gloriosus" 
df*.  ciurcli,  dass  sïe  nicht  eînnial  zum  Renommieren  Geistes- 

8Q  I  îwung  genag  haben,  Am  metsten  niibert  sich  la  seinein 
^V«scn  dem  Miles  der  Spassmacher  Qeta  in  Proph.:  er 

"'x-Misi.  sich  mehrfach  als  ein  rechter  Feigling,  spielt  aber 
dîxljpi  gern  unter  ilim  stehenden  Personen  gegenUber  den 
-'"^-îsscn  Herrn. 

Die  Verwandtschaft  des  Narren  mit  dem  Vice  tritt  in 

zw-«.j  Hauptpitnkten  hervor:  1)  darin,  dass  beide  als  lustige 
Personen  die  gieiche  Aussenscito  der  Narrentracbt  tragen, 
ux»cl  21  in  der  Âhnlicbkeit  der  komischen  Einzelniotive, 

d*ei  beiden  als  lustigen  Personen  zugesebrieben  werden. 
A-Us  vielen  Ktellen    in    damali°-en  Ptilcken    liisst  sich  un- 
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widerleglich  nachweisen,  dass  der  Narr  des  Dramas  einfach 
als  eino  Fortsetzung  des  alten  Vice  vom  Bewusstsein  dev 
Zeitgenossen  empfunden  wurde  (vgl.  S.  180  ff.);  und  doch,  wicr 
verschieden   sind   beide   von   einander   bei  ail  ihrer  Ver— 
wandtschaft.    Unter  der  Konigin  Elisabeth  entwickelte  sicl* 
die  englische  Litteratur,    ganz   besonders  das  Draina,  ans 
noch   recht   klimmerlichen  Anfangen  zu  gewaltiger  Hohe  r 

dièse  Entwickelung  ging  so  schnell  vor  sich,  dass  sich  ilix* 
nichts   in   der  Geschichte   irgcnd   einer  andern  Litteratur 
zur  Seite  stellen  lasst,  ausser  doni  grossartigon  Fortschritt 
der  deutschen  Litteratur  im  18.  .Jahrhundert,  die  in  eineni 
ungefàhr   gleich   langen  Zcitraum    von  Gottsched    bis   zu 
Goethe   und  Schiller   emporstieg.    Mit  jencni  riesenhaften 
Aufschwung  der  danialigen  englischen  Litteratur  lâuterten 
und   klilrten    sich  auch  die  friiheren  rohen  und  niedrigcn, 
oft   gomeinen    Mittel    der   Komik.     Der   geistreiche   Narr 

Shakespeare's,   der   die   hochste  Bliite   seines  Typus,  den 
Gipfel   von   dessen  Entwickelung   in  der  Litteratur  ttber- 
haupt  darstellt,  veranschaulicht  uns,    verglichen   mit    déni 

durchschnittlich    etwa   50  Jahre  îilteren  Vice,  jenen  Auf- 
schwung klar  und  dcutlich:  jener  Narr  ist  der  wohlerzogeno 

feingebildete  Sohn   eines   rohen   und  ungebildeten  Vaters- 
Vergleichen  wir  die  rinzelnen  Motive,  aus  denen  sicl* 

die  Komik  des  Narren  zusanimensetzt,  mit  denen  der  Vice  — 
Rolle  (vgl.  S.  204 — 215),  so  tritt  der  organischc  Zusanmien  — 
hang  zwischen  dem  Vice  und  dem  Narren  ganz  offenkundi^T 

hervor.    Es   ist   lehrreich   zu  beobachten,    welche  bei  de*~ 
Vice-Rolle  Ublichen  komischen869)  Motive  ftlr  don  Narrci* 
ungebrauchlich   geworden    sind.      Solche   Motive    sind  - 
die  Priigel,  die  der  Vice  austeilt,  die  Schimpfworte  <* 
mit    denen    er    uni    sich    wirft,    sein    Brlillen     und 
Schreien,  sowie  Weinen,  die  boiseite  gesprocheneu 

2e9)  Die  nichtkomischen  Motive  (1er  Vice-Kolle,  worin  sich  nocli 
ganz  ungeschwacht,  oder  schon  mchr  oder  weniger  gemildert,  dio 

Bôsartigkeit  des  Intriganten  oflenbart,  konuncn  fur  cinc  von  vom- 
herein  schon  aïs  lustige  Person  fungierende  Gestalt  wie  den  Narren 
naturlich  ùberhaupt  nicht  in  Betracht. 



Sarkasmen*70),  endlich  die  direkte  Anred 
Pubiikum,  uilrr  eincn  einzelnen  Zuscbauer.  Die  Prugel 

mu]  Sobimpfworte  verliaren  mit  der  Vcrfeinerung  der  Sitten 
usd  damit  aueh  der  listhctischeiiAnschaiKUlgeB  als  komisehes 
Motiv  natilrlich  inmier  mebr  an  Bedeutung;  abgesehen 
davon  bot  sicb  aucb  fltr  den  Narrer),  der  docli  meist  mît 

liber  ibiii  sttihenden  Personen  zu  Muni  bat,  kaum  Gelegen- 

heit,  Prllgcl  auszutcilen  oder  zu  schimpl'en,  wenn  er  uns 
auch,  ausser  bei  Shakespeare,  als  Prligelempiïinger  nïeiit 
ganz  selten  vorgefiHirt  wird.  Beim  Vice  ergeben  sicb  die 
Motive  des  Priigelausieilens  und  des  Schimpfens  oft  aus 
Sftfner  Xalur  als  Intrigant,  ein  Anlass,  der  beim  Narren 

wegfallt.  —  Briillen  und  Scbreien  sind  ebenfalls  als  Mittal 
der  Komik  zu  roli,  als  dass  sie  in  einein  zivilisiertereu 

Zeitalter  nocb  langer  hatten  beibelialtcn  werden  ko'nnen.  — 
Dass  der  Narr,  ioi  Gegensatz  zum  Vice,  niemals  wcini, 

aucb  wenn  er  gescblagen  wird,  ist  unwesenllicb.  —  Dit' 
lieiseite  geeprochenen  Saïkasmcn  des  Vice,  und  die  seblaue 

Art.  wk  er  sied  nierbeî  ans  der  Schlinge  zu  ziehfin  \>-v- 
slelit,  baugeu  gleiebjtalls  mit  seinein  IntrigaïUentum  eug 

ZUSammen;  der  Wegfall  dièses  Motivs  bei  der  Narrenmlle 

erklart  sicb  also  gleicht'alls  aus  lier  Harmlosigkeit  des 
.Narren.  Aucb  bat  ja  der  Narr  kraft  seines  Amtoa  dftfi 

Vorrecbt  ununiselirnnktiT  Redet'reilieit  selbst  vor  den 
blicbstcu  Pcrsonen;  daiier  pflegt  er  die  Sarkasmen,  die 

aucb  er  géra  und  reicblicb  einetreut,  den  betreffenden 

Personen  offen  Sus  Gesicbt  zu  sageo.  —  Die  direkte  An- 
redfl  an  das  Pubiikum  oder  einen  einzelnen  Zuscbauer 

endliili  war  nur  in  Drainen  von  losereni  GefUge  moglieli, 

also  auï  den  Vorstufen  des  eigeutlicben  Drainas;  die 

griissere  Gescliiossi'nheit  und  Fonncnstreiige  der  ngel- 
reobten  Trader-,  Lust-    und  Schauspiele    kunnte  eine  der- 

K0)  Will  Su  miner   in    Summ.    ist   dor   einzige    Narr,   il 
IffUteohen  Bcmerltungen   ilber  «lie  andera  Personen  1m  Btfioke  sech 
Art  des  Vite  beiseite  sprïcht;   dlea   Mil  aber  nkht  ins  Gewicht,  da 
.1    ;    in  undi'PT  H  instant  durohaas  eine  Ausnahmeenwlieinung  ir 

17* 

À 
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artige    Unterbrechung    (1er    Handlung,    wenigstens    seit 
Shakespeare,  nicht  langer  gestatten. 

Die  sonstigen  komischen  Motive  des  Vice  kehren  aile 
auch  beim  Narren  wieder.  Neu  hinzugekommen  sind 
im  komischen  Apparat  der  Narrenrolle  nur  die  folgenden  : 
die  sprachlichen  Neubildungen  des  Xarren,  seine 
gespreizte  Ausdrucksweise,  das  Benutzen  der 
eigenen  Narrenrolle  zu  satirischen  Ausfâllen, 
endlich  sein  weitschweifiges  Schwatzen.  Die  Fàlle, 
in  denen  der  Xarr  sich  als  Sprachbildner  zeigt,  sind  freilich 
weniger  zahlrcich  und  beweisen  daher  nicht  viel.  Immerhin 
konnte  der  Narr  eine  sprachbildnerische  Thatigkcit  erst 
entfalten,  nachdem  Lyly,  Shakespeare  und  andere  Meister 
der  Sprachkunst  die  zuvor  noch  recht  ungeftige  englische 
Sprache  so  geschmeidig  gemacht  und  geschliffen  hatten, 
dass  (1er  Dichter  sich  durchaus  als  Herrscher  im  Reiche 

der  Sprache  fiihlen  durfte.  Erzeugnisse  einer  solchen 
iibermlitigen  Herscherlaune  waren  eben  jene  sprachlichen 

Neubildungen,  die  er  dem  Narren  in  don  Mund  legt.  — 
Auch  die  gespreizte  Ausdrucksweise  begegnet  in  den 
Reden  des  Narren  nur  selten;  ziehen  wir  aber  die  Qestalt 
des  Don  Armado  in  LLL.  zur  Vergleichung  heran,  der 
ja  geradezu  als  Verktjrperung  der  gezierten  Sprechweise 
anzusehen  ist,  so  wird  uns  deutlich,  dass  jenes  Motiv  erst 
dann  zum  Zwecke  der  Komik  verwertet  werden  konnte, 

als  der  durch  Lyly  aufgekommene  Euphuismus  und  ver- 
wandte  Sprachmoden  bereits  im  Schwinden  begriffen  waren 
und  als  làcherlich  empfunden  wurden,  also  erst  seit  etwa 
dem  Ende  des  vorletzten  Jahrzehnts  des  16.  Jahrhunderts. 

—  Seine  eigene  Narrenrolle  endlich  konnte  der  Narr  selbst- 
verstândlich  erst  dann  zur  Satire  benutzen,  als  es  tiber- 
haupt  eine  Narrenrolle  im  Drama  gab,  also  erst  im 

eigentlichen  Drama.  —  Die  Weitschweifigkeit  und  Schwatz- 
haftigkeit  des  Narren  ist  ein  nebensiichlicher  Zug,  der  nicht 
flir  den  Narren  schlechthin,  sondern  nur  ftir  einzelne 
Narrengestalten  charakteristisch  ist;  wir  brauchen  auf  ihn 
daher  kein  Qewicht  zu  legen. 
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Wîcbtfger  aïs  das  HinEtikommea  neuer  Mniive  ia  der 

Narrenrolla  ist  die  gleiehaaitige  Veredeluag  des  Qe- 
Bcbmaoks,  von  der  wîr  manche  Spureu  in  den  bei  Vice 
h  m  l  Narr  iiliereiiistiinmenden  Ztlgen  walinielimeo.  Dm 
VFHa  in  ;d!en  seinen  Formeri  erreicht  îin  Narre  ni  numle 

p  ;i..riv  Freibeit  und  Geistreichigkeit  als  bebn  rîelfacb 
nocli  so  rohcn  Vice.  Das  Wortspiel  vor  allem,  das  beim 

Vice  nur  cine  unbedeutende  iïolle  spielt,  und  aucb  l'ast 
dttrebweg  vi tri  geringsr  Qnalit&t  ist,  wird,  besondcrs  in 

di1»  Handen  Sbakespeare's,  ?.u  einem  kunstreichcn  In- 
striiiiiciit,  geeignet,  aile  Abtiinungen  des  G  cistes  vom  (iber- 

tegenen  Humor  Touebstone's  und  der  bis  in  den  Kern  der 
Diftge  Behneidendetl  LromBûhen  Ititterkeit  des  Narren  in 

Lr.  bis  zum  Stumpftinn  Trioculo's  (vgl.  S.  255)  viedar- 
mgeben.  Sogar  der  Unsinn  des  Narren  trâgt  ein  vor- 
neomeres  Gewaml,  als  der  des  Vice,  und  wirkt  zugleieb 

knMiîsi'lnT.  Die  blusse  Zote,  fiir  die  der  Vice  grosse  Vor- 
liebe  liegt,  wird  vom  Narren  im  allgenieinen  vermieden; 

Euri  atetB  tritt  die  Zote  in  Begleitung  irgend  einer  Form 

tli's  W'ïlzes  auf,  weil  sie.  vorausgesetzt,  dass  der  Wilz 
gui  ist.  erst  durcli  dièse  selimackliafte  Wiirze  Bsthetisob 

geaiesabar  gemacht  wird.  Cberhaupt  verlicren  die  roheren 
Votive  des  Vioe  in  der  Nnrrenmlle  an  Wicbtigkeit;  dagegcn 

uenfeu,  wie  das  Cberwiegen  des  Wortwïtze*  in  i\w  Komik 

îles  Narren  zeigt,  solebe  Zfige  bevorzugt,  die  eine  Ver- 
feiaeruag  zolassen,  was  beiin  Prtigela,  Scbimpfen  und 
Brlillen  des  Vice  nient  der  Fall  ist. 

Die  edlercn  Narren  Sliakespeare's  und  ihre  Getstes- 
verwandten  im  Narronkleido  bei  aodern  Dichtern  geben 

in  der  Verfeinerung  ilirer  Rolle  aber  aucb  weit  ilbcr  den 

gleichzeitigen  Narren  der  Wirklichkoit  hinaus,  deasen 

Scherzo  ja  aucb  im  besten  Fall  immerbin  nocb  reeht  un- 
gehobelt  waren  (vgl.  S.  223).  Das  naturgetreue  Abbûd 
BtUB  Karron  des  wirklichen  Lcbens  sebeint  8.  Rowley  in 

"When  in  der  Gostalt  Wïll  Suannerfi',  des  Hofnarren 
Heinrichs  VIII..  zu  bieten;  viclleicbt  gerade  wegen  dieser 
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Âbnlichkeit   mit   seineni  Urbilde  macht  WilFs  Komik  auf 

uns  einen  diirftigen,  wenig  anziehenden  Eindruck. 
Von  dcn  oben  aufgezahlten  Einzelzîigen  der  Narren- 

komik  ist  kaum  ein  einziger  (ausser  natiirlich  der»  Be- 
nutzen  der  eigenen  Narrenrolle  zu  satirischen  Ausfâllen) 
flir  don  Narren  ausschliesslicb  eigentUmlicb.  Von  andern 
komischcn  Gcstalten  unterscbeiden  sicb  die  Narren  in  der 

Verwendung  jener  Motive  nur  dadurch,  dass  1)  ibre  Rolle 
sicb  ganz  oder  fast  ganz  aus  solcben  komischcn  Zîigen 
zusammensetzt,  und  keinerlei  ausserbalb  des  Gebiets  der 
Komik  liegende  Bestandteile  aufzuweisen  bat;  2)  dass  die 
einzelnen  komiscben  Motive  des  Narren,  wie  liberhaupt 
die  einer  jeden  lustigen  Person,  dem  Selbstzweck  der  Komik 
dienen. 

B.   Die  einzelnen  Narrengestalten. 

Wenn  auch  die  Personen  in  den  Moralitaten  im  all- 
gemeinen  einen  rein  allegorisclien  Cbarakter  tragen,  so 
begegnen  doch  neben  solcben  allegorischen  Gestalten  auch 
scbon  in  den  alteren  Moralitaten  vereinzelt  wirkliche  Per- 

sonen. Daher  ist  es  auch  keineswegs  besonders  auffallend, 
dass  eine  Moralitât  auch  das  alteste  uns  bekannte  Beispiel 
des  Auftretens  eines  Narren  im  engliscben  Drama  darbietet. 
Es  ist  dies  die  verlorene  Moralitât  Find.  (vgl.  S.  103.  122) 
von  H.  Medwall.  Die  Rolle  des  Narren  in  diesem  Stticke 

war  jedenfalls  durchaus  selbstândig,  und  ist,  wie  schon 

betont  wurde,  nicbt  etwa  mit  der  des  vielleich't  ebenfalls 
vorbanden  gewesenen  Vice  zu  identifizieren. 

Das  nâchste  Stlick,  worin  ein  Narr  persônlich  auftritt, 

ist  Lyndesay's  komiscbes  Zwischenspiel  Auld.  In  diesem 
kleinen,  aber  an  grotesken  Ubertreibungen  reicben  Stiicke 

macht  der  Narr  den  „alten  Mann"  zuin  Hahnrei;  sodann 
schlagt  er  den  im  iiblichen  Schablonenstil  gezeichnetcn 
Miles  gloriosus  Fyndlaw  in  die  Flucht.  Wie  die  Bebandlung 
des  alten  Mannes  durch  den  Narren  lehrt,  bat  dieser  die 
btfsartige  Natur  des  Vice,  seines  Urabns,  noch  nicht  vôllig 
abgestreift. 



Ûber  Oaeargua  ïn  Misog.  «m  Richardes  als  einem 
MJttelgtied  zwiaohon  Vte»  aaà  Narrea  rgl.  s.  isi  ff. 

lu  Rico.  T  a  i  linus  (gestorben  un  3.  Sept.  E66S)  vor- 

loreacn  Stûeke  „Thc  Sevea  Peadly  Sîns",  einera  Zwîaohsn- 
L'ik-ii  zwisehea  Moratlt&t  und  eigeritlicliein  Draw,  muss 

der  N'arr  eine  baïTorragande  Italie  gespielt  haben,  da  or 
vin  T.  selhst   L:v.-|)ir>|t    wunleîTll. 

In  den  Dranion  von  Shakeepeare's  Vorifiufern  kommt 
der  x ;i r-r  mu-  seiten  ver;  boi  Lyly,  Kyd,  Haiiowe,  Peele 
utkl  Lodge  fohll  er  gânzlieb.  Oreene  Kisst  nur  in  ejnen 
aeiner  Sttieke  einen  Narren  auftretcn,  oamlicb  in  Bac 
Dioa  Brama  enthiUt  tinter  den  handelnden  Personee  zwei 

Utstigmacher:  Ralph  Simnell,  dan  Hofnarren  îles  Kilnigs 
Hoinrich  111..  nnd  den  Clown  Miles,  den  Famulus  ries 

Zauborers  Bacon.  Miles  trïtt  abw  als  komischo  Fignr 

weît  meur  hei'vor  als  Ralph,  liber  den  niclits  Bemerkens- 
vertes  zu  sagen  ist. 

Suiuni.  von  Xash  nimmt  tinter  den  zeitgenflssîschen 
Dranien  aine  Sotulerstelhtng  ein:  es  gleicht  nu  ilaiin. 

dan  Seine  Personen  nieist  abstrafet  sind,  den  alten  Horatt- 

tftten,  ist  aber  doch,  wie  es  scheint,  kaum  an  dièse  an- 
gnknQpfen,  sondent  vialmebr  als  ein  mythologfscbea  Drame 
aafsiifassen,  dessen  Gestalten  griisstenteils  ans  der  antîken 
Mythologie  entlehnt  sind;  es  erinnert  ùso  an  die  bald 
rfsra&f  bo  beliebt  werdenden  Maskenspiele.  Als  eine  Art 

( 'lior  fangiert  nan  im  Stiicke  der  schon  mehrfach  genannte 
I  loin  an  Heinriohs  VI  II..  Will  Sommer,  der  iibrigens 

oient,  wie  Wiilki.T  S.  231  bemerkt,  mit  der  gteiclmamigen 

Jnnreszeit  identifie!  ist,  sondera,  wie  schon  ein  Blick  ina 

Personenverzaichnia  lebrt,  eine  von  diesem  vollig  al>- 

gesonderto  sulltstiimliiM.1  l'iTsîinlirUkeit.  Das  Drama,  m  if 
deeieii  Titei  Qur  der  Sommer  als  Jahreszsit  gemeiot  ist, 
tiiYlii  aber  der  Narr,  bat  nur  geringen  Wert;  es  ist  ein 

fWehtig  hingeworfenea  Gelegenheitssttlck,  déni  hier  untl  da 

BOgar  Bpuren   der  Improvisation   anhaften.    Will  Sommer 

«()  Vgl    Wlw   p.  15, 
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liai  die  Aufgabe,  (1er  Reilie  riaeh  die  andern  Personen  tics 

Stii.-krs,  ja  auch  den  Verfasser  selbst,  duirh  befefiitfl  [je- 
spriicliene  Hohnreden,  die  denen  des  alten  Vice  cntsprechen. 
zu  verspotten  (vgl.  Anra.  270),  Fast  wUhreml  der  ganzen 
AnffUhrung  steht  der  Xarr  ausserhalb  der  eigentlichpn 

Mandlung:  die  andern  Porsonen  beim_Tken  ilm  nk-hi.  odur 
kllaimern  sicli  wenigstons  niclit  uni  ibn,  bis  auf  Baccbus 

(vgl.  S.  256  ff.). 
Wir  gelangen  nun  zu  Shakespeare,  dessen  Draniou 

auch  in  der  Entwickelung  des  Xarrentypus  den  Gipfel 

englischer  Dramatik  bezeichnen.  Nicht  nur  sind  die  Berufs- 

narren  in  Sb.'s  Stiicken  zahlreicher  als  beî  irgend  einem 
andern  engliscben  Dratnatîker;  sie  uberragen  auch  ini 
Gehalt  îbrer  Koioik  weitaus  den  Xarren  der  Wirklichkeit 
und  die  Btlhnennarren  anderer  Dichter. 

Sh.'s  Narren  sind  mehrfach  zum  Gegenstand  bcsonderer 
Abhandlungen  gemacht  worden.  Scbon  zu  Anfang  dlSMS 
Jahrhunderts  hat  Douce  in  sciner  ̂ Dissertation  on  the 

Clowns  and  Fools  of  Shakspere"  (Anhangzu  „Illustrations". 
Vol.  II),  die  Xarren  und  Clowns,  die  bis  dahin  immer 

wieder  mit  einander  verwechselt  worden  warcn!::),  zu 
unterscheiden  gelehrt  (vgl.  auch  S.  22  ff.  186),  und  dièse 

Unterscheidung  an  Sh.'s  Xarren  und  Clowns  bepnindrt. 
Hierbei  z&hlt  er  auch  die  verschiedenen  Unterariin  d« 

Xarrentums  auf.  Seine  Aufstellungen  sind  noch  hetile 

von  grundlegender  Bedeutung.  Hayn  bietet  einc  tllier- 
sichtliche  Zusammenstellung  und  Besprechung  von  Sbake- 

speare's  Xarren,  rechnet  zu  diesen  aber  fiilschlk-h  auch 
den  Clown  Launcelot  Gobbo  in  Merch.  ThUmmel  bat  aucb 

Sh.'s  Xarren  und  Clowns  je  einen  Abschnitt  gewidmel. 
Kr  ncigt  zwar  bedenklicb  zum  Scheniatisieren,  wirbei  ar 
sicb  gelegontlich  auch  nicht  scheut,  der  einen  oder  der 

andern  Gestalt,  die  sich  niclit  ohne  weilercs  in  sein  fertiges 
Schéma  fdgen  will,  eine  asthetischc  Zwangsjackc  anzulegen. 

z71}  Mituntw   geschîeht   dies    auch  Jetzt  nucli  immcr,  : 
Brandes  und  Kogsr  bei  Delius. 

B.  bei 



lUmmcl  sehreibt  aber  sobr  floli  und  nnziehend.  und  weiss 

troffltcli  zu  ûharaktârisieren;  auefa  liai  er  die  wichtigsten 

Merkmale  der  Narren  SL'a  richtig  erkaont  and  hervor- 
gehoben.  Icli  habe  mich  in  folgendcm  TliUtnmers  Dar- 

-tellmig  in  luiiticlieu  Puukten  angeseblossen.  Bios-,  dm 

Kftrrea  in  Lr.  bat  Ailoll"  Ej  in  eûlftr  kk-inrn  AMiandlniiL' 
asthetiscli  und  litieraturgescliiclitlieh  hcbandeli  (Herrig's 
Areliiv  LXIV  257  ff.J. 

Ëîgentiiche  Hof-  und  Hausnarren  koinmen  ta  (Uni  von 

Shakespeare's  Sttlcken  vor:  in  As  (TotMhstOM^  Tw,  [Feate), 
ÀH"s  (Lavache),  Oth.  und  Lr.  Der  Nair  in  Lr.  ist  efn 
kiSniglicher.  Touchstone  herzoglicher  Hofnarr;  die  Obligea 
sind  Hausnarren  in  vornehmen  Hiîusern.  Aber  ain.ii  die 

unlerste  Sehicbt  des  Narrentums  ist  in  zwei  von  Sliafee- 

sji«*are"s  Dramen  vertreten:  Narren  aie  Dieaer  in  ôffem- 
lidu'ii  Hiîusern  begegnefl  in  Haas,  und  Tim.  B.  Dass 
Trinnilo  in  Tp.  nicht  mit  Thilnmiel  zu  don  Olowns,  Boudera 
eher  zu  den  Berufsniirren  an  recboaa  ist.  wird  duréb  die 

ilini  ini  Personenverzeiclinis  beîgegebeM  BezeiehfiURg 

...(  J&Ur*  nahegelegt. 
Win  unlimgst  crivâhnt  wurde,  sind  die  Marron  und 

i.  Imwiis   bliulig  duirlu'inHin.ler^i.'wurl'rii  wordon.     In  spiiterer 
Zcit  sind  die  Unterschïede  awiseben  beidan  in  der  That 

verwisciit;   beî  Shakespeare   aber   worden   beide   Begriffe 

noch  streng  auseinandergcliaiten.  Zw  finden  sîcb  Ver- 

wecbsobingen  von  obiger  Art  aueli  in  den  PeraooaB- 
verzeïiiinissen  zu  5h.'s  Sttleken:  dariu  werden  die  Ilans- 

narron  Touchstone,  b'este,  Lavache  nnd  der  Narr  in  Oth. 
lalsdilidi  als  „ctowttê"  aagefllhrt;  aber  jene  Peraûnen- 
veraeiehniase  rilhren  nicht  von  Sh.  selbst  lier,  aondern 

sind  erat  1623,  sieben  Jalire  aach  aeineai  Tode,  in  der 

Botes  grossen  Folïoausgabe  aeiner  Werke  nachtrttglieh 

liinziigei'iigt  worden *"),  Dass  Sh.  selbst  den  Uatersebied 
/^isrhen   Narr  und  Clown  sehr  wohl  enipfunden  liât,  geht 

«■J  Dor  Narr  in  Oth.  wtrd  ftucta  in  der  Qtiarfannsgab*  4M  BtfMtet 
al*  «clnwnc"  he/eirlinel. 
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schon  daraus  hervor,  dass  die  oben  genannten  Narren  (bis 
auf  den  in  Oth.,  der  nur  ganz  voriibergebend  aaftritt  und 
im  Text  selbst  keine  Bezeiclmung  erbalt)  in  den  betreffendcn 

I>ramen  selbst,  im  Widorsprucb  zu  dercn  Personen- 

verzeichnissen,  stets  ,.fool$u  und  nicbt  „cloim$u  genannt 
werden274).  In  As  tritt  iiberdies  an  zwei  Stellcn  deutlich 

das  Bestrebcn  hervor,  die  Ausdriicke  „Narr"  und  „CIown" 
begrifflicb  zu  sondern:  114,  66  ruft  Touchstone  den  Schafer 

Corin,  dem  sein  Stand  einen  Platz  unter  den  Clowns  an- 

weist,  mit  den  Worten  an:  „Holla,  you  clown!",  worauf 
Rosalind  ihn  mit  den  Worten  zurechtweist:  „Peace,  fool: 

hes  not  thy  Hnsman"  VI,  11  erklart  der  Narr  beim 
Anblick  des  Bauernburschen  William,  der  als  bâurischer 

Dummkopf  erst  recht  unter  die  Clowns  gcbort:  ,.It  is  méat 

and  drink  to  me  to  sec  a  clown11  und  V  1,  52  ff.  sagt  Touch- 
stone  zu  William:  ..Thercfove,  you  clown,  abandon  ...  the 

society  .  .  .  of  this  female"  [=  Audrey]. 
Touchstone,  der  Narr  in  Sh/s  As,  gehort  mit  Jaques, 

William  und  Audrey  zu  den  (iestalten,  die  in  der  Vorlage 

zu  obigem  Draina,  Lodge's  Novelle  „Rosalynde.  Euphues 
Golden  Legacie",  fchlen,  und  mithin  als  freie  Erfindungen 
Sh/s   angeseben   werden  diirfen.     Als  Narr  bildet  Toucb- 

274)  Z.  B.  Touchstone  in  As  12,49.  05.  117,12.  V  4, 110.  Feste  in 
T\v.  I  5, 42.  45.  Lavache  in  Ails  II  4, 32.  Bei  Feste  wird  sogar  der 
Hausnarrenberuf  ausdriïeklich  betont  (T\v.  III  1,36).  Touchstone  wird 

zwar  von  Rosalind  (As  13,132)  als  „the  clownish  fool"  und  vom 
zweitcn  Lord  im  Gefolge  des  Herzogs  Frederick  (112,8)  sogar  aïs 

..the  rot/nish  [eigentlich  =  kratzig]  clown"  bezeichnet;  doch  bildet 
letztere  Stelle  nur  scheinbar  eine  Ausnahme,  da  hier  die  Benennung 

„vloicn"  oft'enbar  nient  Touchstone's  Stand  oder  Beruf  ausdriïcken 
soll,  sondern  eher  als  eine  Art  Schimpfwort  aufzuîassen  ist;  der 

Lord  will  dadurch,  wie  auch  der  Zusatz  „roynish"  bestatigt,  Touch- 
stone eine  moglichst  geringschatzige  Bezeichnung  zu  teil  werden 

Iassen.  —  Auch  in  den  in  den  Text  obiger  Stûcke  eingestreuten 

Bùhnenanweisungen  werden  jene  Narren  als  „cloivn84i  aufgefûhrt;  es 
ist  also  anzunchmen,  dass  auch  dièse  Bùhnenanweisungen  nicht  auf 
Sh.  selbst  zurùckgehen.  In  T\v.  113,15  wird  die  Biihnenanweisung 

„Enter  Clown"  durch  Sir  Andrews  sien  unmittelbar  anschliessen^en 
Ausruf  ,,Were.  cornes  the  fooï'  sogar  direkt  widorlegt. 



287 

Btone  ein  Gtied  ira  Eausfaail  des  fferwga  Frederick,  dessin 

Tocbter  Celia  tir  in  den  Ardeanorwald  Iblgt.  Fn  seînen 

Miiii'lci  .hi'  Komîk  kuttpfl  er,  wie  wir  geseheu  Italien. 
vielfacli  an  die  bergebrachte  Oborilefemog  an.  Trctattem 
bezeichoo!  cr  aber  einea  gewalfcigen  FortschrUI  gegentiber 

si -il  ion  VinviitiL'i'i'ii.  Wie  ofl  wurde  Im  alteron  i  trams 
vor  Sh,  «icr  erstrebte  fconueche  Zweek  durci  das  Dn- 

gesehtck  der  Verfafser  vOtKg  verfbhlt,  Selbst  wonn  die 

Kuinik  îi  11  sîi-li  wirksam  gemtg  gewesen  wfcre,  wîrd  ne 
rielfacb  bei  ejner  g&nzlieh  unpassenden  âetegenboit  and 

ohae  ausreieuenrte  Motîvierung  aufgetîseht  1  *  î-«  ■  Witce 
afnd  oft  Bchwacb,  oder  im  Gogenteil,  ajlzu  dwb;  die  Wort- 
spiele  eracheinen  uns  m.dst  an  den  Haaren  berbeigazogen. 
Bel  Sli.  dagegen  passt  die  Contik  garni  ungezwwigeo  Bar 

jcwôiHgen  Situation  und  Stimmung,  Wirz  und  W'ortapie] 
sind  bei  îliin  niciit  inir  im  allgemeinen  feiu«  und  geist- 
rofcber  aie  bei  seinen  Vorl&ufern,  sondera  dîeaen  ilmi  aucli, 

wie  Wurtb  in  Bezug  aul'  das  Wortsptel  nachgewiesen  liaf, 
dordi  die  verechiedenen  Alistufungcii  îhrer  Qaatitat  in 

reÏDSinnignr  Weise  zur  (  'hara  ktensienjng  der  einzelnen 
Pereonen.  —  Wîe  Toucfistonc  in  den  Milteln.  die  oT  zwn 

Kweck  der  Komîk  çerwcrtet,  kHin'swc^s  nls  fin  NVuern- 
arschatat.  so  unterschoidot  er  sicb  auch  in  Berne»  ttusaeren 

SteUnng  ah  Hofnarr  durchaue  nielit  von  Befaen  Bernfs- 
genossen  im  Draina  und  im  wirklidien  Leoea.  Er  wird 

von  den  bflber  gestellten  Personen  mil  ail  der  Gerfng- 
BcbateuDg  bebandelt,  die  aeinom  Xarrenliandwerk  nun 

einmal  sukam,  i  !elîa  und  Rosalïnd  (I  2.  ~>-2  tï'.i  wwie  Jaques 
(117,38  ff.  V4,40ff.)  sprechen  von  ilnn  wie  Ton  Bineul 

scbvachainnïgen  Dummkopf.  Dabei  ist  aber  Toncbstone's 
Duinmliei)  in  Wahrbeil  nur  orheuehelt;  er  benutet  me  als 
'im  An  Schutzwall.  blnter  dem  er  um  so  aicBerer  seines 

ffitaea  Pfeile  niiseiiirNseii  knnn.  Bei  der  GutarfltïgkaH 
seines  Spottos  verwunden  freilich  dièse  Pfeile  nicht,  sondera 

Becken  nor.  Darin,  dass  seine  Dummheit  nur  eïne  Kaske 

ist,  gleichl  Touchstone  dem  Uacurgus;  nur  isi  »ïn  lieweg- 
grunid  zn  dieser  Art  der  Henclielei  durchaus  liarmlos,  und 
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dièse  seine  Harmlosigkeit  macht  ihn  fttr  die  Zwecke  der 
reinen  Komik  unvergleichlich  geeigneter,  als  Cacurgus  es 
ist,  der  sich  ja  nur  deshalb  dumm  stellt,  um  desto  leichter 
intriguieren  zu  ktfnnen  (vgl.  S.  183).  Touchstone  ist 

trotz  des  geringen  Ansehens,  das  er  wegen  seiner  an- 
geblichen  Dummbeit  geniesst,  nicbt  allein  durchaus  kein 
Einfaltspinsel,  sondern  sogar  den  meisten  andern  Personen 
des  StUcks  an  treffendem  Mutterwitz  Uberlegen.  So  hat 
Sb.  zwar  die  aussere  Form  des  Berufsnarrentums  un- 
ver&ndert  beibehalten,  aber  auch  bier  in  die  alte  Form 

einen  neuen  Inhalt  bineingegossen.  —  In  noch  einem  andern 
Punkte  bat  Sb.  den  Touchstone,  wie  aucb  die  meisten 

seiner  andern  Narrengestalten,  liber  aile  Narren  des  wirk- 
licben  Lebens  und  die  bisberigen  BUbnennarren  empor- 
gelioben.  Er  bat,  wie  Thtinmiel  (1 201  ff.)  mit  Recht  betont, 
den  Xarrentypus  in  etbiscber  Hinsicbt  bedeutend  vertieft 
und  veredelt,  indem  er  die  unbegrenzte  Redefreiheit  des 

Hof-  und  Hausnarren  dazu  benutzte,  dem  Narren  îm 
Drama  eine  bohe  sittliche  Aufgabe  zuzuweisen:  unter 
allen  Umstiinden  und  rticksicbtslos  einem  jeden  Menschen 

die  Wahrheit  ins  Gesicht  zu  sagen27*).  Dièse  unbedingte 
Wabrbeitsliebe  des  Narren  bei  Sb.  macht  sich  in  der  Hlille 

des  Witzes  und  der  Ironie  geltend.  In  As  wird  die  Auf- 
gabe des  Narrentums  ausdrticklich  dahin  bestimmt 

„through  and  through 
|to)  Cleanse  the  foui  body  of  the  infected  world, 

If  they  will  patiently  récrive  my  medicine"  (II  7, 59  ff.). 

™b)  Touchstone's  oben  erwahnte  ungereimte  Beweisfuhrung  (vgl. 
S.  245)  stelit  ebenso  wie  der  reine  Unsinn,  den  er  ausspricht  (S.  246), 
mit  seiner  ethischen  Aufgabe,  ein  Prophet  der  Wahrheit  zu  sain, 
nur  scheinbar  im  Widerspruch.  Denn  natiirlich  ist  eine  solche 
sittliche  Aufgabe  nur  da  zu  erfîillcn,  wo  es  eine  sittliche  That  ist, 
die  Wahrheit  zu  sagen,  die  kein  anderer  zu  sagen  wagt.  Im  vor- 
liegenden  Falle  befinden  wir  uns  aber  auf  sittlich  neutralem  Boden. 

Touchstone's  Worte  sind  hier  ganz  frei  von  irgend  einer  bestimmten 
Beziehung,  „blosse  Seifenblasen  des  Humors",  wie  Thiimmel  sie  nennt 
Auch  der  wrahrheitsliebende  Mensch  sagt  zuweilen  im  Scherz  eine 
Unwahrheit,  um  eine  witzige  Pointe  zu  erzielen. 



tbisebe  eYufgaDs  tritt  i>ei  anàern  Narres  Sfc'a  fn-i- 
lich  dopIl  ilciitlifliiT  hsrvor  ftls  bei  Toudwtone;  tdtztem 
erfiillt  sic  indein  er  die  Ljebesthorneitea  reroebter  Paare, 

und   die   Nichtigkeil    dea    Hoftebena   mil    aetasa   Spotte 

LTrisseli,  —  Kino  weitere  tëigi'iisebaft,  die  Touebslune  eben- 

falls  mit  lien  Ubrigea  Narren  Sh.'a  gemein  bat,  ist  seine 
tn'ur  AiiliiiiiL'Iiclikeit  au  seine  Herrachaft  (Je lia.  selbst 

Mi^ii'liCTt  von  ilim:  ̂ Hn'il  go  alony  o'vr  the  wîffe  worhi 
with  me"  (1  ;i,  131),  Aucb  durcli  dieaen  Ziig  wîrd  der 
Nanaatypua  bei  Sa.  geganUber  seinen  Urblldern  in  der 

Wirklicbkeit  in  aine  bUbere  Spbâre  ferOckt  —  Bei  weitem 
der  bedeutendste  I  taterachiad  aber,  wodurefa  Touebstoue 

aile  friitu-rcn  Nretigen  Personal]  (lberragt,  uml  worin  zu- 
gkfcti  er  uml  der  Narr  in  I*.  von  den  Bbrigen  Narra 

sii.'s  abweieben,  liegt  En  oocli  etwos  aadorern.  Die  lustigen 
Peraonen  vor  Sb.  tàné  ira  beeten  Patte  gule  Spaaamacaer; 
Toncbstone  11  n 1 1  der  Narr  in  Lr.  aber  siml  weit  nelir  aïs 

iia>.  oSmlïcb  HumorhUen.  Aile  Retlen  und  f  lundi  iingen 

Toachstone's  beruben  auf  der  Urnadlage  oiner  namortett' 
m -lu 'n  Wfitiiusriiiiiiiiiji,';  den  Eern  seiner  ganzen  Uber- 
iniiiiirni  Lebenspbilosopbie  fasst  er  selbst  in  den  Worten 
KaBasiœeD  { V  i .  34  ff.) :  rThc  fool  doth  tkmk  fa  il  mst,  M 

the  tnte  me»  hnowa  himsetf  fc  ie  a  fool.*  Bo  Lilft  iliiu 
gerade  seine  niedrige  Berufsstellung  ilazu,  von  siner  biiberen 
Warte  auB  das  Leben  und  Treiben  der  Monscben  zu  be- 

obacbten:  die  Ij'lienswrisheit  des  laebenden  Pbflosopbei), 
déni  die  ganse  Welt  so  padelnSrriscb  erselteint,  der  mit 
dem  lierzliciien  Laehen  oder  auch  déni  niilden  Liiclicln 

Aberiagenen  Hnmors  der  Menschen  Thorbeiten  betracbtot, 

dièse  beitere  WYislieit  liât  Toudistono  sicii  zu  eigen  ge- 
macbt.  Von  seinem  Standpunkt  als  Humorist  aus  ver- 
sclrieben  dch  viillîg  aile  Alltagsbegriffo  von  Verounft  und 

l'iivernunft,  und  erscbeint  ili*1  ganze  Welt  wie  auf  den 
Kepf  geatelH:  die  rermeintlicbe  Weisheit  ist  eigentlicb 

Xanbeii.  und  Touebstone's  eigene  Termointhcbe  Narrheit 
winl  but  wahren  Weisbeit.  Dureb  seine  beitere  Lebens- 
anscliauiiug  stellt  Toucbstone  das  optiniistische  Gegenbîld 



—     270     — 

zum  galligen  Pessimismus  Jaques1  dar,  mit  dem  er  sonst 
in  der  Geringschîitzung  des  Hoflebens  und  tiberhaupt  des 
Treibens  dieser  Welt  zusammentrifft  —  Merkwlirdig  ist 
es  nun,  dass  Sb.  den  subjektiven  Humoristen  Toucbstone, 
der  dabei  doch  aucb  nur  ein  Geschopf  dicbteriscber 
Phantasie  ist,  zugleicb  zu  einem  Objekt  seines  eigenen 
Humors  gemacbt  hat,  wie  um  zu  zeigen,  dass  auch  auf 
dem  Gebiet  des  Humors  der  Schtfpfer  immer  gr(5sser  ist 
als  sein  Geschopf,  wenn  dièses  andern  Gesclrôpfen  des 
gleicben  Stiickes  auch  noch  so  selir  iiberlegen  ist.  Die 

Ubrigen  Narrengestalten  Sh/s  stehen  sâmtlich  ausser- 
halb  der  eigentlichen  Handlung.  Sie  sind  weiter  nichts 
als  Spassmacher:  ihre  Personlichkeit  als  solche  erscheint 
nirgends  losgclost  von  ihrem  berufsm&ssigen  Auftreten. 

Anders  Toucbstone276).  Ihm  ist  neben  seinem  eigentlichen 
Beruf  als  Narr  noch  ein  besonderes  Wirkungsfeld  im  Drama 
zugewiesen,  worin  er  sich  auch  handelnd,  ,,als  selbstandiges 

Tndividuum,  als  Mensch"  bethatigen  kann.  Er  wird  uns 
namlich  auch  als  Liebhaber  vorgefiïhrt:  sein  Verhàltnis 
zur  handfesten  Bauerndirne  Audrey  ist  zugleicb  eine 
Parodie  der  drei  andern  Liebesverhaltnisse  des  Stiickes. 

Freilich  hat  dièse  Liebesangelegenheit  Touchstone's  nur 
episodischen  Charakter;  sie  ist  nicht  mit  der  Haupthandlung 
verflochten,  sondern  geht  dieser  nur  parallel.  Seinem 
Madchen  gegeniiber  macht  sich  nun  Toucbstone  durch 
seine  Verliebtheit  dorselben  Thorheit  schuldig,  die  er  zuvor 
an  Silvius  so  gelungen  verspottet  hatte.  Es  ist  eine  feine 
Ironie  des  Dichters  und  bezeichnend  fiir  Touchstone,  dass 
dieser  sich  in  seiner  Eigenschaft  als  Berufsnarr  stets  als 
tiberlegener  Humorist  und  weiser  Philosoph  erweist,  da- 
gegen  gerade  in  den  Szenen,  worin  wir  ihn  als  individuellen 
Menschen  kennen  lernen,  wo  er  also  gleichsam  seinen 
Narrenrock  ausgezogcn  hat,  in  Wahrheit  als  ein  rechter 
Narr  erscheint.  Dies  tritt  nicht  nur  in  seinem  Verhàltnis 
zu  Audrey  hervor,   sondern  auch   in  seinem  lilcherlichen 

2'fi)  Vgl.  Ochelhauscr  II 364. 



271 

stohj  dem  Baoenibursehea  William  gegenflber, 
Belnein  Nebûnbuhler  In  der  Liebe  bu  Andray.  Wfthrend 
et  vor  rornebmeren  Persoaen  die  Boblbeii  des  Boflebens 

t  T-i - 1 1 «- 1 1 il  7.11  geisseJii  «-aise,  brUstst  er  aîefa  ver  jenss  eia- 
faeben  Naturmenscben  wic  ein  ;»n  i\l!h-'j1;<-'-ii''i-  I'iau  gerade 
mil  seiaer  eige&en  Eenntoia  jenea  Boflebens.  Wiilimul 
Touchstonea  Kumik  soost  libéral!  «jn  aktiver,  oder 
nScbetens,  wû  er  Dummlieit  erheoofaelt,  von  ahsichtlicb 

pasalver  Art  ist,  gehOrt  sain  Beoebmaa  bei  obigen  (ïe- 
legenheiten  ius  Gebiel  der  unfteiwilligeii  passive»  Kmnik: 
wSbrend  ex  bobs!  ein  Nwt  ist,  seigi  er  Bien  in  seïneu 

Verhalteu  gegeo  Andrey  und  William  als  ein  Clown.  Dtt- 

beî  ist  ?rin  ilnirliiiicii  gegefl  Audrey  niclit  einmal  t'i-eî  von 
Zweideutigkeit,  die  mil  Beioer  aonsti^cn  MunnWi^keit  nielii 
redit  ui>iTriiistiiinnt:  iiim  ist  es  gerade  reoht,  dosa  ein 
Heckenprieeter  wie  Sir  Oliver  Marteit  aie  imWalda  ohne 

weUerea  traaen  will,  weîl  er  dabei  die  geneûne  Boffnnna, 

bagtq  der  <'l*i[<i»-  Oristlidie  wi>rde  vielleicht  gar  ntent  im- 
stao.de  sein,  die  Tranung  in  richtiger  Form  su  rottuaheo, 
and  ilim  so  gegebenen  Fallfl  etnen  vîllkomiMDeii  Vorwand 

■  m  Weib  binterdrein  im  Stîob  eu  iaoses, 

Der  Xarr  in  Sb.'a  Tw.  boisai  nacb  II  4. 1 1  FeBte,  and 
gebdrl  /.mu  Haasbalt  der  Gratin  Olivia.  Wie  das  Sttfok 
sciiist  mit  As  eng  vcrwaiiilt  ist.  so  mus*  anob  Peste  aie 

Zwillingsbnjder  Toucbstone's  gelten.  Er  ist  aaseboinend, 
gloîcb  dieseiu,  oine  vom  Dïcbter  frci  erfundene  Gestalt 

leieben  einander  iiichl  nur  in  der  Art  und  Wdse, 

v.  n  sie  iln-  Xiu'i'i'iitiim  kundgeben,  sondera  [Lberhaupt  In 
ilinMi  ganzen  Wesen.    Wie  Touchstone  cifullt  auch  Kcste 

ala  ein  Apostat  der  Wahrbeil  eii   tbische  Aufgabe:  dureh 
Spotteade  Worte  suclit  er  Beine  Herrin  Olivia  von  iler 
Bbertriebeuen  Traner  uni  ibrea  Bruders  Tod  abzubringen; 

liber  die  jâben  Sprllnge  in  der  GeiDUtsstimmung  des  ver* 
liebten  Herzoga  niacht  er  eich  in  dossen  Gegetrwari  lustjg; 

vut'  ail-'iii  stellt  •■.{■  alier  die  Eitelkeit  Malvolio's  an  dm 
Aucli  Fcste  ist  ein  jujsiii'liiiJst.'iKT  Bursche,  isuner 

7,i]  iiljpniiiitigeii  Streieln'ii  anlVeli-yt.  und  in-reit,  il  lier  seiner 
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Mitmenschen  Thorheit  recht  herzlich  zu  lachen.  Doch 
weiss  er  auch  wie  Toucbstone  sein  Benehmen  sehr  wohl 
nach  Rang  und  Sinnesart  (1er  Personen  zu  richten,  mit 

denen  er  es  gerade  zu  thun  hat.  Die  Meisterschaft  Sh.'s 
offenbart  sich  aber  gerade  darin,  dass  er  es  verstanden, 
dem  Narren  Feste,  trotz  dessen  Âbnlichkeit  mit  Touchstone, 
doch  in  vielen  Beziebungen  ein  eigenartiges  Geprftge  zu 
geben,  und  so  durch  individuelle  Ausgestaltung  zweier  im 
allgemeinen  gleicbartiger  Charaktere  eine  Wiederholung 
zu  vermeiden.  Feste  ist  naiver  als  Toucbstone,  mehr 
Naturbursche  als  dieser  freilicb  gutmUtige  Spfltter.  Seine 
lustigen  Reden  entspringen  eher  dem  Drang  ilber- 
schaumender  Lebenslust  als  bewusster  Reflexion.  Wenn 
der  Humor  eine  besondere  Weltanscbauung  voraussetzt, 
verdient  Feste  kaum  den  Namen  eines  Humoristen.  Seine 

Xarrenphilosophie  gleicht  zwar  îiusserlich  der  Touchstone's; 
vgl.  1 5,  3(3  ff.:  „Those  mts,  that  think  they  hâve  thee  [—  wit], 
do  rery  often  prove  fools:  and  L  that  am  sure  I  lack  thee, 

may  pass  for  a  wiso  man."  Aber  dies  ist  doch  eher  ein 
blosses  Spiel  mit  Antithesen,  als  der  Ausfluss  einer  selb- 

stândigen  humoristisclien  Weltanschauung.  Zu  Feste's 
grosserer  Urwtichsigkeit  passt  auch  eine  andere  ihn  von 
Toucbstone  unterscheidende  Eigenschaft:  seine  musikalische 
Anlage.  Er  ist  ein  vortrefflicher  Siinger,  der  sich  oft  und 

gern  hOren  lâsst.  Seine  meist  lustigen,  zuweilen  halb  sinn- 
losen  Lieder  sind  weit  besser  geeignet  als  Worte  zum 
Ausdruck  einer  bloss  zeitweiligen  Stimmung,  wovon  der 
naive  Mensch  weit  eher  und  haufiger  abhUngig  zu  sein 
pflegt,  als  der  vorwiegend  reflektierende.  Die  Niedrigkeit 

seiner  sozialen  Stellung  als  Berufsnarr  hat  auch  Feste's 
Benehmen  gegen  HOhergestellte,  im  Unterschied  von 
Touchstone,  ungiinstig  beeinflusst:  als  blosser  Bedienter 
niederen  Ranges  zeigt  sich  jener  in  seiner  Gier  nach 
Trinkgeldern;  obwohl  er  oft  und  reichlich  damit  bedacht 
wird,  begntigt  er  sich  kaum  jemals  mit  der  eben 
empfangenen  Summe,  sondern  sucht  sie,  meist  mit  Erfolg, 
durch  allerlei  Scherzreden  zu  verdoppeln.    Ausserdem  ist 
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er  dur  Plaschc  ubeniiiissig  zugetbaii;  Olivia  will  Uni  ein- 

nml  sogar  wcgen  seiuer  Liederliclikeit  l'ortja^en.  Si-îin' 
l'eucbtfroblicbkei!.  niaeht  ilin  zum  willkommenen  Sauf- 
kumpan  der  baiden  triaklostigaa  .Imiker.  Dem  eselhaften 

Sir  Andrew  îKt  er  in  jeder  Lebenslage  weit  Qberiegen; 

di'ii  iicstîuulî.if  angesauselten  odcr  gar  schwer  betrunkeneii 
Sir  Toi iv  aber  aberragt  er  dard)  Bei&e  Trukfeatigkeit,  die 

ibn  auoh  Ijoini  phindiichsinti  /.eehen  state  aafreobt  l'Hiiilt. 
uiui  ibni  Gelegaobeit  giobt,  die  ZeohgeûQSwn  veidliah, 
wenn  auch  mit  Vorsiekt,  ZU  foppcn  (vgl,  II 3, 16  II.  69  tL) 

uimI  ilnc  Geldbeutel  zu  schropfen.  In  maneher  Hiiisn-lit 
gleichi  also  Faste  eiaem  antiken  Parasiten.  —  Est  Peste 
weniger  bewosater  Bumorist  aie  Touchstone,  se  tebfen  inm 
aodareraeiti  aucb  dassen  lacherlicbe  Eigonschafton.  Er 
wînl  ini  allgemeinen  auch  weniger  geringsciiiltzig  behandelt 

ah  dieser.  Viola  erkenut  bereitwillig  an.  daae  er  Beiiic 
X&rronrolle  mit  Witz  und  Gcschick  ausruMle.  Auoh  eeùie 

llerrin  Olivia  ist  ihm  snhr  gewogcu,  trotz  gelegentitcber 

Strenge;  sie  rorteidigl  ibn  bereât  und  vara  gagea  die 

Angrïffe  Malvolio  s,  der  in  seiaer  i  teisteeplumpbaii  auf 
die  lustigen  Neekereian  des  Narres  keîne  pasaende  AntwtaH 
liudet,  und  daher,  nacb  Art  der  Lente  saines  Schlagos, 

seinem  Arger  in  Sehimpfworten  Lufl  maobi,  Varia  aber, 

dex  Grftfin  scbalkbafte  Kainmerzofe,  ist  Keste's  ftkmlicltc 
VerbUndete  ira  fronlicben  Eriege  gegan  den  aUgamein  un- 
baliebten  MaWolio;  auf  ihre  Veranlaesung  verkleidet  sicb 

der  Xarr  mit  liante!  und  Bart,  uni  tôt  dam  wegen  an- 
gebliehar  VerrUcktbeit  in  ainer  dunkeln  Ranimer  eiago- 
Bpenten  Malvolio  den  Geistlichen  Sir  Topas  au  spteien. 

Durcb  dièse  seine  Verkleidung  scheint  L'esté  als  lust îiroi- 

Intrigant  in  die  Kandlung  sel  bat  Binzugreifen;  d'oeb  !«•- 
asbtttnkt  sir  h  seine  Th.Utigk.eit,  ubue  ïfgend  welebc  naclt- 
baltîga  Spuren  zu  binterlaseeii,  auf  obige  iiberaus  lustigc 

Episode.  An  der  eigentlicben  Entlarvung  Malvolia's  bat 
er,  wie  ThUmmel  il  224)  mit  Becht  bervorbebt,  keinan 
AntHI. 

l'ii'i  uuter  Touchstone  und  Peste  ateht  ira  Wert  aeiaer 
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Komik  Lavache277)  (nach  V2, 1).  der  Xarr  in  Sh.?s  AlFs. 
Auch  im  vorliegenden  Falle  ist  der  Narr  eine  von  Sh.  frei 
crfundene  (restait;  er  fehlt  in  der  Vorlage  zum  Stttcke,  der 

Xovelle  „Giletta  of  Narbona"  aus  Paynter  s  Novellen- 
sammlung  „The  Palace  of  Pleasure",  ebenso  wie  Parolles, 
Lafeu  und  die  Gratin  von  Roussillon.  Lavache  gehtirt  als 
Hausnarr  zur  Dienerschaft  dieser  Gr&fin.  Dem  Stttcke 

fehlt  der  Sonnenschein  gôttlichen  Humors,  der  As  und  Tw. 
durchleuchtet;  so  entbehrt  auch  Lavache  jener  erfrischenden, 
unwiderstehlich  hinreissenden  Komik,  die  bei  Touchstone 
und  Feste  so  wohlthuend  wirkt.  Lavache  ist  zwar  ein 

redegewandter  schlagfertiger  Bursche,  und  verfUgt  Uber 
einen  bedeutenden  Vorrat  an  Witz;  aber  dieser  Witz  ist 
rein  verstandesm&ssig.  gemtitlos.  Auch  niachen  seine 
Spasse  zuweilen  den  Eindruck  des  Krampfhaften.  Am 
meisten  aber  wird  die  Komik  dièses  Narren  durch  seine 

ungeblihrliche  Vorliebe  ftir  die  Zote  beeintriichtigt.  Seine 
Scherze  enthalten  meist  irgend  eine  zotenhafte  Wendung; 
auch  durch  die  Gegenwart  der  Gr&fin  wird  seine  Neigung 
zum  Zoten  durchaus  nicht  in  Schranken  gehalten.  Ihm 
wird  die  Zote,  die  in  Verbindung  mit  dem  Witz  und  in 
massvoller  Anwendung  ein  brauchbares  Mittel  der  Komik 
darstellen  kann,  zum  Selbstzweck.  Dass  Lavache  durch 
die  Schlilpfrigkeit  seiner  Rede  als  der  Franzose  unter  Sh/s 
Xarren  gekennzeichnet  werden  soll,  wie  ThUmmel  (I  218) 
behauptet.  ist  mOglich;  vieil eicht  ist  aber  auch  mit  Brandes 
die  Eîgenart  dièses  Narren,  wie  iiberhaupt  des  ganzcn 
Stfickes,  das  ein  Lustspiel  sein  soll,  und  doch  nicht  die 
herzerquickende  Frôhlichkeit  der  âlteren  Lustspiele  Sh/s 
an  sich  hat,  schon  genîigend  erkiart  durch  die  triibe 
Stimmung,  die  nach  1601  eine  Zeit  lang  auf  dem  Dichter 
gelastet  zu  haben  scheint,  und  auch  der  Komik  der  anderen 
Lustspiele  aus  diesem  Zeitraum  (Meas.  und  vielleicht  auch 

Troil.   in    erster   Bearbeitung)   oft   den  Stempel   des   Er- 

277)  In    einigen  Originaldrucken  lautet    die  Namensform   auch 
„Lavatchu,  was  offenbar  nur  eine  Entstellung  aus  „Lavache"  ist. 



Ewoagenen,  Gewaltearaei]  aufdrtlckte,  oder  cineu  starfe 

satûisefaen  Beigeschmack  verïiafa.  —  Otrtrohl  natorgeraSsa 
ciii"  IVrsonlk-likcit  w\r  Laraclie  weniger  als  Tonchstotie 
uml  Fe&te  sicli  zur  Erfillluci:  der  etliisclirn  Aufgabe  cigoet, 

iln'  sii.  si'iiien  Narren  zaaaweisen  pûegt,  so  Lnt  doch  der 
Dfeater  gerade  dfeeetn  Narren  lias  Wort  in  den  Sluod  ge- 

tegt,  pi'  soi  cin  Prophet,  ilcr  die  Wfthrheit  oline  Umscliweif 
rede  (1  3,62ff.);  als  eJn  solcher  Prophet  aeïgl  sîcb  auch 

l,iiviicli''  in  seiuein  Ausfall  ge^en  d;ts  Hnl'k-lifii  l  [I  2,  3  ff.). 
in  seinen  beissenden  Sarkasinen  liber  die  Trennong  '1rs 

jaugea  Urafen  Berlram    toii  seiner  nin\ t.Miniililten  Gattîu 
Hele   III  2,42  IT.i.  ii ml  beeondera  in  seinen  mantfacliei] 

Efounredea  gegen  den  elendec  feigen  Prahler  Parollee. 

Aq  der  Handlung  «les  Stfickes  bal  Layaeiw  gar  feeinen 
Anteil.  Er  rtciickt  zwar  einmal  (19,20  ff.)  deii  Wunscli 
atu,  Tsbel,  derGrillin  Kammerzofe,  zn  beîraten,  and  btttel 

seine  Herrin  am  Dire  Einwiiligung  dazu,  woliei  ̂   i  aïs 

(iriuid  fiir  seine  Heîratsgelflste  franz  unverhlIIK  die  Not- 
durli  des  eigonen  Pleisclies  angiebt;  abet  nachdeiu  er  am 
kdntglïcben  Hofe  zu  Paris  gewesen,  ist  seînem  (  lupido,  wîe 
er  Betbst  erklart,  das  Gehïrn  ans  dem  Eopf  geschlagnn 
worden.  baveche  aimmt  :i  1^*>  wohl  einen  Anlauf  dazu, 

wîe  Tondistone  der  Held  eïner  Nebenltamllmig  zu  wenlen; 
aber  dereo  Keïm  kommt  nicht  zur  Entwickelnng.  iueh 

tritt  [sbei,  der  zeîtweilige  Gegenstand  seiner  Neîgung, 

nïrgeads  persflnlicb  atif, 

Dass  die  ira  Personenverzeichnia  zu  Sû.'s  Otli.  als 
rÇlown*  bezeichnete  onbenannte  Person  als  ein  Narr,  im 
liienste  von  Othello  und  Desdemona,  aufzufassen  ist.  Iftsst 

sien  zwar  niebl  beweïsen,  isl  aber  wegen  der  auascbliess- 
licli  aktivcn  Komik  dieser  Gestali  wahrscneînHcb.  Diescr 

Narr  ist.  freîlicb  eine  vollig  untergeordnete  Gestalt,  der 
nur  m  zweîSzenen  des  dritten  Aktèe  ganz  ïwUbergelicnd 

auftritt.  In  nouerei!  BlIbnenanffUbrungen  wîrd  die  Rolle 
dièses  Narren  gewolinlich  v,  eggelassen.  Sic  ist  aucb  in 

der  That  ilberflllssig;  liiichsti'iis  kiinnto  sein  wortklanbB- 
risches  Gesprficb  mit  Drsdemona  dazu  dîenen,  die  auf  der 

ls' 
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Hohe  ihrer  Entwickelung  stehende  Handlung  ein  wenig  zu 
hemmen  und  so  die  Spannung  noch  zu  steigern. 

Auch  der  unbenannte  Narr  in  Lr.  ist  von  Sh.  hinzu- 

gedichtet  worden;  or  fehlt  sowohl  in  Holinshed's  Chronik 
als  auch  im  âlteren  Drama  Leir.  Er  ist  der  Hofnarr  des 
greisen  Ktinigs  Lear,  und  wird,  abweichend  vpn  allen 
bisherigen  Narrengestalten  bei  Sh.,  auch  schon  im  Pcrsonen- 

verzeichnis  als  „foola  aufgefUhrt.  Sh.  hat  dieser  Narren- 
rolle  einen  Inhait  gegeben,  der  weit  liber  das  hinausgebt, 
was  einen  gewôhnlichen  Possenreisser  zu  kennzeichnen 
pflegt.  Als  das  ungeheure  UnglUck  tiber  seinen  Herrn 
hereinbricht,  ist  es  ausser  Kent  allein  der  Narr,  der  bei 
Lear  ausharrt;  dièse  seine  Treue  wirkt  um  so  ergreifender, 
weil  es  nur  ein  Narr  ist,  der  sie  Ubt.  Wie  Touchstone  ist 

auch  Lear's  Narr  ein  Humorist,  und  zwar  ein  bei  weitem 
bedcutendcrer  Humorist  als  jener:  er  bleibt  nicht  an  des 
Lobens  Oberflaehe  haften,  sondern  dringt  tief  in  das  Wesen 
der  Dinge  ein:  auch  nimmt  er  nicht  einzelne  Narrheiten, 
sondern  die  Unvernunft  des  Weltlaufs  Uberhaupt  zum 
Gegenstande  seiner  Narrenkritik.  Wâhrend  Touchstone 
ein  Vertreter  des  Ubermlltigen  ausgelassenen  Humors  ist, 
wirkt  der  Humor  dièses  Narren  nur  tragisch;  die  an  sich 
schon  so  gewaltige  Tragik  des  Stoffes  wird  durch  ihn  nicht 
gemildert  oder  gehemmt,  wie  etwa  die  tragische  Wirkung 
von  Mcb.  durch  die  Pfortnerszene,  sondern,  im  Gegenteil, 
noch  sehr  erheblich  gesteigert:  indem  der  Narr  immer 
wieder  seine  G  eistesblitze  in  die  grauenvolle  Leidensnacht 
seines  Gebieters  hineinschleudert,  erhellt  er  in  grellem 
Streiflicht  das  Dunkel  auf  einen  Augenblick,  um  es  im 
niiehsten  nur  uni  so  schwlirzer  erscheinen  zu  lassen.  Aber 

auch  abgesehen  von  dieser  seiner  tragischen  Wirkung, 
auch  des  Narren  Humor  selbst  ist,  im  Gegensatz  zu  ail 
der  licbenswiirdig  heiteren  Narrheit  eines  Touchstone  oder 
Feste,  in  die  dllstere  Stimmung  getaucht,  die  das  ganze 
Sttick  so  reichlich  durchtrilnkt.  Die  gedankenschwere, 
gallige  Art  des  Humors,  die  dieser  Narr  vertritt,  l&sst 
Lachlust  Uberhaupt  nicht  aufkommen.   Unabliissig  h&lt  er 



dem  Kunigc  seine  Tliorlieit  TOT,  inid  W9ÎB1  er  suif  das 

Wktcreianigc  des  WeKlaufe  liin.  worin  anen  die  festestcii 
lîande  der  Ordnung,  Sitte  und  Zucht  sicli  gelfîst  und  aile 

Normen  sich  in  ilir  <Jegenteil  verkehrt.  haben.  Dadurcli 

bôBttaftigt  er  nicht  nur  niclit  don  Iîîesensehmerz  des  KOnigs, 

Bondern  eHu'llit  ilin  nocli  und  beschleunîgt  so  den  A 1 1 > - 
lirucli  -rini'V  ̂ ecleukranklieil.  In  diesem  seinen  so  vfiltfg 
rietaleBtslûêen  Yerkiinden  der  Walirlieit  erkermen  wir  be- 

80Bders  deutlk-h  die  etliische  Anfgabe.  die  Sh.  Bflïaen  fîarrwn 
sowefet,  die  aber  gerade  bei  diesem  Karren  in  pote&zierter 

f'nrin  zn  Tage  tritt.  Die  rauhe.  Art,  in  der  Lear's  Narr 
obige  Anfgabe  erfiillt.  entsprîcht  dem  (resaintcliaraluer  des 

lu  barbariseher  Vorzeit  spielenden  Stilckea,  das  in  den  un- 
gefaenren  Lrjdmsehaften,  die  hier  mit  einer  dmvii  keinerlei 

kuUurelleHindernisse  L'ebemmtenWuebtaiifeinanderpralleii. 

an  die  Tragédien  des  Aesehylus  erinneri.  Bei  Lew's 
N.uiTii  liât,  auf  KustCii  der  rein  uussrren  Komik,  der  sitt- 

liehr  Krrii  des  Narrcntums  eine  solde  Bedeutung  ge- 

wonnen.  dass  wirwohl  sngen  kù'nnen,  der  Xarrcntypn-.  sei 
in  dieser  Ci  estait  auf  die  hochste  sittliche  Hiihe  gabracht, 

auf  die  er  llberhaupt  gebraelit  werden  kann.  Freilk'h  isi 

l,ear's  Narr  ein  Narr  nur  noch  naeti  seineiu  Gewande; 
er  lieliiîlt  die  iiusseren  Kormen  dos  Narrentums.  ist  nber 

im  Grande  ein  tiefaïnniger  Philoaoph,  und  der  geistnîchsfaa 
und  weiseate  Kopf  im  ganzen  Sttleke.  Es  gehOrt  zit  dessea 
iiitien-r  Ironie  nicht  nur.  dass  fast  allein  der  Narr  seineni 

Ettoige  die  Treue  hait,  sondern  aucli,  dass  die  Weislieii  Qbex- 
liaupt  in  der  Narrentraclit  eïnhergeht,  und  tilier  die  walire 

Narrlieit  spottet.  die  das  Kleid  der  Weislieit  trRgt,  und  sich 
weise  diinkt.  In  letzterer  Beziebung  stcllt  Leart  Narr 

•■îi'ii  gleichfallB  als  das  tragisehe  Gegenbild  auTouchstooe 
dar.  In  der  Bturmszene  auf  der  Heide  erreichtdie  tragisehe 

Ironie  des  Stflckes  ihren  Hiihenunkt:  der  Narr  als  einzigrr 

V.TtivliT  der  Vernunft  in  Geseltsdiaft  des  scheinbar  walm- 

sinnigen  Edgar  und  des  wîrktich  wahnsinnjgen  ECooigs 

eine  grossartigere  Ironie  ist  kaum  denkbar.37*)  —  Von  der 

*»)  Vgl.  Brandi  Sh.  S.  178. 
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berufsmassigen  Komik  seines  Standes  entfernt  sich  Lear's 
Narr  so  sehr,  dass  er,  abgesehen  von  seiner  âusseren 

Hiille,  kaum  noch  als  Narr  angesehen  werden  kann.  Trotz- 
dem  ist  dieser  Narr,  ebcn  wegen  seiner  sittlichen  Hohe, 

und  wegen  seines  geistreichen  inhaltschweren  Witzes,  un- 
streitig  dor  bedeutendste  Vertroter  der  Narrenrolle  ttber- 
haupt  in  allen  Litteraturen.  Wie  Falstaff  der  bedeutendste 

„Miles  gloriosus"  aller  Litteraturen  ist,  so  hat  Sh.  in  dîesem 
Narren  den  Gipfel  der  Entwickelung,  ja  der  Entwickelungs- 
fâhigkeit  des  Narrentypus  uberhaupt  erreicht.  —  Ebenso 

wenig  wie  die  andern  Narren  Shakespeare's  (ausser,  in 

besehriinktem  Sinne,  Touchstone)  liât  Lear's  Narr  einen 
Anteil  an  der  Handlung.  Er  nahert  sicb  aber  dem  antiken 

(  -hor  noch  niehr  als  die  andern  Narren  (  vgl.  S.  £37)  durch 
die  tragische  Grundstimmung  seiner  humoristischen  Kritik. 
Von  seiner  âusseren  Erscheinung  als  Narr  hebt  sich  der 

tragische  Stoff  nur  uni  so  wirksamer  ab;  durch  dièse  leb- 
hafte  Kontrastwirkung  tibertrifft  also  Lears  Narr  sogar 
noch  den  antiken  Chor  an  Brauchbarkcit  fiir  das  Tragische. 
In  seinem  Herzen  ist  aber  dieser  Narr  keineswegs  ein  an 
dem,  was  vorgeht,  unbeteiligter  Zuschauer.  Gerade  seine 
treue  Anhanglichkeit  an  Lear,  dem  er  mit  Leib  und  Seele 
ergeben  ist,  und  sein  Schmerz  liber  dessen  schniackvollc 
Lage  sind  es,  die  ihm  so  bittere  Sarkasmcn  herausprossen. 
Der  edlc  Beweggrund  lasst  auch  die  Schonungslosigkeit 
dieser  Sarkasmen  in  mildereni  Licht  erscheinen.  Zu  einem 
unmittelbaren  Durchbruch  seines  Geintitslebens  kommt  es 

aber  nirgends;  erst  auf  Umwegen,  aus  dem  Munde  eines 
Ritters  erfahren  wir  auch,  dass  der  Narr  sich  seit  der 
Vcrbannung  seiner  jungen  Herrin  Cordelia  sehr  abgehJlrmt 

habe  (I  4,  79  ff.)-  —  Bald  nach  der  Sturmszcno  tritt  der 
Narr  noch  einmal  auf,  und  verschwindet  dann  schon  in 
der  6.  Szene  dos  3.  Aktes  vollig  von  der  BUhne.  Seine 

lctzten  Worte:  „And  Fil  go  to  bed  at  noon"  (III  6,92) 
knlipfen  zwar  an  eine  Àusserung  des  kranken  Kônigs  an, 
crhalten  aber  durch  sein  so  frlihes  Abtreten  zugleich  sym- 
bolische  Bedeutung.  Auch  aus  dem  Munde  dritter  Personen 



•6D  vie  niehls  melir  liber  seine  fernereri  Sefaickflalâ. 
Saine  Rolla  war  naoh  de*  Sturmuene  aïsar  weiteren 

Steîgerang  niehl  mebr  fohîg;  sifl  i*i  BChoa  auegesplelt, 
bevor  rias  Geschick  der  audern  Personen  sied  vollendet. 

Ebeaso  wasig  wte  der  antike  C!hor  bat.  awhderNarr  eein 
■  iSeries    [lersHubVIics    Sdiicksal:    cr    (lient    liier    ntir    ssur 

Btaffage  des  tragischen  Gemâldes.  —  Die  BfldAn  (Besse 
Narres  als  einea  zur  Einleii  verein&chten  Cliorcs  kleidcn 

Bien  in  durcliaus  volkstllinliclui  Formen.  Er  zeigt  Bien  nls 

tin  Vervaodter  Feate'a  in  des  zahlre-ienen  Liedera  and 

hiiii'lisii'jrken  von  Ballades,  die  er  singt oder  vortrflgt,  die 
aber  nïcht,  ww  1  «oi  jeoem,  rorwiegend  zum  AttBâruek  Biner 
lvriseiien  Stimmung  dienen,  Bondera  eher  ein  dîdafetisehes 

tieprage  tragan,  und,  ebenso  wie  die  ttberaufl  bftuflgen 
BprichwOrter  and  Bprichwflrtlichen  lîedensarten.  mit  duneti 
sr  seine  Ftede  wUrztj  sine  FHlle  volkstiindieber  Weieheil 

endiiilten.  —  Der  alto  Kttnïg  bedroht  tien  Nacres  awar 
mehrJacb  mit  der  Peitscbe,  ïst  ihm  aber  dabei  ionerlich 

VOB  llerzen  ztigetbafl,  Bchon  EU  der  Zeit,  wo  der  \;ht 

noefa  nieht  ïm  L'ngliick  seines  Herrn  seine  Treue  erprobt 
halte.  Er  bedarf  îles  Narreo  zu  seiner  ZerBtreuung,  und 

vennisst    ilin,    wenn    er  abwesend  ist  il   4.  4.">lï.l.     Spliter 
■  t  :  !-:  i  l-  i  er  die  Sarkasmen  des  Narran  mit  Gelassenheit,  &o 
Behr  sir  ihm  aucb  Schmera  bewiten.  Qoneril  ïiirrbtei  des 

{ferres  wegen  seiner  sdiarfen  Zunge. 

Von  deu  Bordellnarren  bei  Su.  fîilirt  der  in  Nfaaa. 

dcn  bezeîchnenden  Namen  „Porapey  Bnm"  (nacb  II 
1,225  ff.).  Wahrend  die  bisher  bcsprudienen  Nurren  eSoit» 

lien  als  Brflndungen  Sli.'s  anzusehen  waren,  ist  Pompey'a 
Vuriininleriscin  aufRecûnung  der  Voflage  i'IIr  nbiges  Stilck 
7,11  geteen,  namlicb  Wnetstone'a  Drama  Prom.  In  dieeeœ 
reelii  mïnderwertigpn  StUck  entspridit  die  Dïrne  Lamia 

der  Kupplerin  Mrs.  (  tverdone  bei  Sh.,  und  ilir  Diener 

Rosfa-0  verwandelt  sicb  uuter  Sh.'s  Hi'mden  in  Pompa; 
Biim.  Im  Personenverzeicbnis  wird  Pompey,  gloicli  don 

uejaten  andern  Narren  Sb.'s  (vgl.  S.  265),  ohne  Ramena- 
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nennung  als  rclmm"  vorgeflihrt.279)  Dass  aber  auch  er 
als  Narr  aufzufasscn  sei,  ergiebt  sich  aus  dcm  Gesamt- 
charakter  seiner  Rolle.  Wir  wisscn  ja,  dass  zu  Sh/s  Zeit 
Narren  in  Bordellen  cino  alltagliche  Erscheinung  waren 
(vgl.  S.  223).  Dalier  bedarf  es  auch  gar  nicht  der  wenig 

stichhaltigen  Grunde,  die  Douce  zu  Gunsten  vonPonipey's 
Narrentum  anflihrt.280).  Dass  er  Diener  einer  Kupplerin 
und  zugleich  Spassmacher  ist  geniigt,  uni  sein  Xarrentum 

zu  beweisen.  —  Pompey  ist  Bierzapfer  in  einer  verrufenen 
Yorstadtkneipe  Wiens,  benutzt  aber  dies  Amt  nur,  uni 

dahinter  sein  eigentliches  Gewerbe  als  Kuppler  zu  ver- 
stecken.  Er  ist  ein  unverbesserlicher  Halunke,  der  mit 
grosser  Zahigkeit  sich  an  sein  schmutziges  Gewerbe 
klammert;  auch  wiederholtes  Einschreiten  der  Obrigkeit 
verniag  zunachst  wenig  gegen  ihn  auszurichten.  Als  ihni 
alxT  endlich  doch  sein  Handwerk  dauernd  gelegt  wird, 
ergreift  er  ein  anderes  Gewerbe,  das  seiner  unsauberen 
Gesinnung  ebenso  wlirdig  ist:  er  tritt  ohne  UmstSnde  bci 
cinem  Scharfrichter  in  die  Lehre.  Dièse  G  estait  wlirde 
durcli  die  Hasslichkeit  ihres  Gewerbes  und  Charakters  nur 

widerlich  wirken,  wenn  sic  nicht  durch  eine  ihr  beigelegte, 

freilich  rohe  und  niedere,  aber  doch  immerhin  nicht  un- 
wirksanie  Koinik,  eine  Art  schlagfertigen  Witzes,  ertrâg- 
lich  gemacht  wlirde.    Pompey  verfligt  liber  eine  mit  einer 

270)  Oelius  biotet  hier  einen  genaueren  Abdruck  der  Folio  von 
1623  als  die  „Globe  Edition*,  deren  Personenverzeichnis  von  den 
Herausgebern.  wenigstens  was  obige  Gestalt  des  Pompey  bctrifft, 
aus  dcm  Drama  selbst  heraus  erganzt  worden  ist;  ahnlich  auch  bei 
Feste  in  T\v. 

-*>)  Escalus  nennt  den  Pompey  11  1,119  ..a  tedioits  fool">  meint 
aber  d;.mit  ofl'enbar  die  Dummheit,  die  in  sei  nom  weitschweiflgen 
Er/ahlcn  zu  Tage  tritt,  und  nicht  scinen  Beruf.  111,181  vergleicbt 

er  Pompey  mit  .Jn'ujuitt/':  aber  mit  dieser  Vicc-Gestalt  vvcrdon  auch 
Richard  III.  (111  1,82)  uiid  Falstaff(H  4  A  II  4,499)  verglichen,  die  doch 
nicht  zu  den  Narren  gehbren.  Auch  dass  Pompey  wicderholt  mit 
der  Peitsche  bedroht  wird  (11 1,264.  IV  2, 14),  httngt  nicht  mit  dessen 
Narrentum  zusammen,  sondern  ist  als  gerichtliche  Strafe  fur  sein 
Kuppcln  aufzufasscn. 



m    ('iutmiltigkfit   gepaarte    Frectlheit,   die    in  Yer- 
liindung  mil  seinein  derlien  WHz  etwas  reclii  BrgtKsHches 

an  sicb  liai.  Su  liât  8b.  die  jcdenlalls  imglanblielic  Roheit 
und  Gemeinheit  der  lîorde 11  narre n  dt-s  wirkliehcn  Lebena 

mil  feincia  ktinstlerisclien  Takt  wenigstens  si'wei!  gemilderl, 
aU    es    m'iglicli    war.    oline    dcn   realen  Boden   Buter   den 
Pfleseu  eu  tariferai.  9eiaem  Vorlaafer  Whetstone  liât  er 

bot  di''  aUgeiiaemsfcen  Umrisse  Hisser  G  estait,  aber 

kfljnsrlei  komfecha  Hâtive  211  verâ&Qfcen.  Pompay's 
meist  erutïse.lio  Witze  uni!  Wortspïele  stnd  bei  ail  ilirer 

[  ii  i  h|i.  it  doch  teilweise  reclit  gelungen;  er  beweist  da- 
durch  seine  geistige  rberlegenlieit  liber  scineii  Schergen 
Kllinw.  der,  wîe  die  mcisten  Vertreter  der  liolien  Poltzei 

bei  Sb.,  der  reine  Dumink'tpf,  und  somil  ein  Idosser  Clown 

i*I.  —  Von  der  Erl'iillnng  eïner  sittlielicn  Aufgabu  kann 
allerdiogs  bei  Pompey  iiberbaupt  keine  Rede  sein.  Aticli 
wo  iI<t  Narr  Uber  das  Gewerbe  der  Mrs.  Ovcrdone  seine 
Witze  reisst.  I&sst  sid)  ein  etbiscber  Kern  in  soltihei] 

Scherzen  nirgcnds  i'eststellen.  —  Als  hcnifsmassiger  Spass- 
naohw  gehbrt  Pompey  zn  den  Narrai;  da  er  aber  als 

liunli'lluari'  das  Xanviituin  in  sefner  anteraten  Sohïcbt 
vertritt,  und  somil  zugletcb  als  ein  Vertreter  der  niederen 
Votkaklasaan  zu  geHen  bat,  bitdel  er  glcieb  dem  Xancn 

in  Tim.  B.  einen  Ubergang  zu  den  Clowns.  Aucb  in  seinem 

pcrsiinlieben  Wesen  und  in  dm  ihtn  ziigesebriehenen  Einzel- 
nmii\r[i  treten  etownartigi  Bestaodtelle,  i.  h.  nteta  oiaer 

mifri'iwilligen  paesiven  Kmnik  liervor  (vgl.  S,  265  ff,).  An 
der  llaiiplliandlung  bat  Pompey  gar  keinen  Anti'il. 

Eine  ganz  «ntergeorclnete  Persi'inliVlikt'il  isi  der  tin- 

IWDWlDte  Narr  in  Sli.'s  Tim.  B.  Jm  iilteren  annnymen 
Sliiek  Tim.  A  l'elilt  eine  eiitsprecliendc  Gcstalt.  Es  ist 
Htwfgens  mot  wabrsobeinlieb,  dass  Sb.  diea  Slilck  gar  niclit 
gekannt  bat.  Der  Narr  tritt  l>ei  Sb.  nur  cinmai  aof,  in 
der  2.  Szene  des  2.  Aktes.  eîner  Stelle,  die  nac.li  iiiancben 

Seraosgabem  noch  dazu  nicht  einmal  von  Sh.'s  eigener 
llaiid  lii'rriiliren  soll,  sondern  von  ihm  aus  eineni  gleicb- 

falls    anonymett.   jetât    verlorenen    iîlteren    Draina   iiber- 
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nommen  wordcn  ist,  dcsscn  Ûberarbeitung  durch  Sh.  wir 

in  vorliegendem  Stiick  vor  uns  haben.281)  Obiger  Narr 
wird  im  Personenverzeichnis  ..a  foolu  genannt,  und  ist 
gleich .  Pompey  ein  Bordellnarr;  er  dient  eincr  nicht  mit 

Namen  genannten.  und  auch  im  Stiick  selbst  nicht  auf- 
tretcnden  Dirne.2*2)  Seine  Rolle  ist  zu  unbedeutend,  um 
irgend  welche  individuelle  Merkmalc  an  ihm  hervortrcten 

zu  lassen.  Seine  Scherze  sind  meist,  seinem  Gewerbe  gc- 
mass,  erotischon  Inhalts.  Wenn  Thtimmel  (I  203)  in  der 
cynischen  Schilderung,  die  diescr  Narr  vom  Treiben  seiner 
Herrin  cntwirft,  Spuren  der  ethischen  Aufgabe  cntdeckt, 
die  Sh.  seinen  andern  Narren  gestellt  hat,  so  scheint  er 

inir  doch  in  die  vorliegende  Narrenrolle  mehr  Inhalt  hin- 
einzulegen,  als  thatsachlich  in  ihr  steckt. 

In  Pcr.  (wird  jetzt  meist  fiir  ein  ursprtinglich  nicht 
von  Sh.  herriihrendes  Stiick  gehalten,  das  dieser  durch 
eigene  Zusiitze  erweitert  hat)  begegnet  cine  Gestalt  naniens 
Ihult  als  Diener  eines  kupplerischen  Ehepaars,  das  zu 
Mytilenc  ein  offentliches  Haus  besitzt.  Boult  tritt  nur  in 
der  2.  und  G.  Szene  des  4.  Aktes  auf.  Er  verkorpert  die 
sittliche  Gemeinheit  selbst  in  ihrer  widerwîirtigsten  Form. 

Das  sittlich  Niedrige  kann  nur  dadurch  asthetisch  geniess- 
bar  gemacht  werden,  dass  es  mit  Komik  verknlipft  er- 
scheint  (Falstaff,  Autolycus);  in  dieser  Verbindung  kann 

es  sogar  sehr  ergotzlich  wirken,  und  Sh.'s  Meisterschaft  in 
der  Schopfung  und  Ausgestaltung  solcher  Charaktere  ist 
ja  bekannt.  Um  so  auffallender  ist  der  vollige  Mangel  an 
Komik  bei  Boult;  er  erregt  nur  unsern  Ekel,  und  tritt  so 
in  scharfen  Gegensatz  zu  dem  ihm  sonst  gleichartigen 
Pompey  (vgl.  S.  280  ff.),  von  dem  er  sich  auch  dadurch 
unterseheidet,  dass  er  einen  unmittell)aren,  und  zwar  nicht 

unwesontHchen  P]influss  auf  den  Gang  der  Handlung  aus- 
tibt.    Aile  dièse  Abweichungen  von  dem,  was  sonst  Sh/s 

»»)  Vgl.  Delius  II  215. 
^  Es  ist  moglich,  dass  in  einer  der  beiden  im  Stiïcke  vor- 

kommendon  Maitressen  des  Alcibiades,  Phrynia  oder  Timandra,  seine 
Herrin  zu  suchen  ist:   vgl.  Douce  11  73. 



Niirn'ii  zti  fceanzeicnnen  pflegt,  maeben  m  in  aohem  Grade 

wahrscbeintfcb,  dass  Boult  gar  nicht  als  GesoMpf  Sh.'s anzuselien  isi,  sondern  dem  unbadeutenderi  Dicuter  von 

Sb-'a  Vorlagc,  vielteicW  Wilkin-.  dem  Verfasser  Biner  den 
glaobea  8toff  bebandelnden  Novelle*8*),  sein  Dasein  ver- 
iliinki.  lu  dieser  Novelle  (ifios  gedruckt)  cntepricht  der 

Dii'ncr  dcr  Kupplerin  dem  Boult  des  Stûekea  gaaz  genau. 
Pie  Iïedcn  beider  stimmen  zum  Teil  sogar  wSrttich  iiber- 
eifl.  Der  Mangel  an  Kumik  beï  Boult  inaclit.  es  eogar 
zweifelbaft,  ob  er  Uberbaupl  eu  den  Nanni  zu  ziililen  set; 

it  isi  entweder  M<>ss  Diener  cines  Kupplerpaara,  aber 
nicht  Bordeltnarr;  oder,  vas  uawabrscheinlîcber  ist,  der 

Verfasser  der  Vorlage  bal  wobl  aiaea  Boleben  Narrcn  in 

î li tu  BûbiWern  wollen,  aber  ans  Ungeschiclc  •■ine  vullig 
uûkomiscbe  und  somit  als  Narr  durohans  verfeblto  (lestait 

-l'M'llIll'ti'll. 

Kinc  SooderateHung  nimml  uater  Sb.'a  Narren  Trin- 
culo  in  Tn.  ein,  Er  winl  im  Personenveraeiobnle  als 

.,,. ■>■(,;■■■  besseichnet,  isi  alsu  al*  hci-Lit'siniissi^cr  Suassraaehflr 
UBSWeifelbaft  zu  den  Narre»  zu  ree.linen;  die  Iieinnmun 

,$ied  i'i>iic/\  „$curvy  patch",  die  Caliban  iinn  gîebt  illl 
•j,  TH.  lassi'ii  erkcnnen,  <lass  aaoh  Irincalo,  we  aodere 
Narron.  in  die  luinte,  ans  vt'i-SL-liii'di'nfai'libï-ii  Lapp*D  zu- 
iammeag0fliofe.te  Narreatracht  gekleidet  war.  Nacli  dem 

Sebinse  iV277  11'.)  scheint  es,  als  gohOre  Trincufa,  gleicfa 
Stepbano,  zum  Gefolge  îles  KOnigs  Alonso  w>n  Neapel. 

Kin  Hofnarr  ist  er  aber  komeafalls,  sondern  Woss  ein  go- 

werbsmiissijrer  l'ossiain.'isser  nioderen  Ranges.  Lias  Auf- 
fnllendste  an  ilini  ist  aber,  dass  er  aacb  dem  tlialsiieldichen 
Inhalt  Beiaer  Rolle  weit  eber  zu  den  Clowns  als  zu  den 

Nari'i'ii  gez&lilt  werden  muss.  Er  bethatigt  sieli  im  Stilckc 
BfiUm  last  gar  niebt  als  Spasamacher;  aktive  Kmnik  legt 
er  nur  ganz  yereinzclt  an  den  Tag.  Witz  felilt,  ibui  last 

gara.  Er  ist  ein  stitnipl'er  uud  noch  dazu  feigsr  liesclle. 
Als  Nair   kann  er  also  im  Grunde  nur  in  rein  l'nrmcller 
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Hinsicht  betrachtct  werden:  er  ist  ein  Clown  im  Xarren- 

kostiim,  und  dadurch  gerade  erhiilt  er  unter  Sh.'s  Xarren 
seine  abgesondertc  Stellung.  Pompey  stellt  freilich  eben- 
falls  ein  Mittelglied  zwischen  den  Narren  und  den  Clowns 
dar,  die  bei  Sh.  sonst  Uberall  deutlich  unterschieden  werden; 
Trinculo  steht  aber  den  eigentlichen  Clowns  noeh  viel  nâher 
als  jener.  Er  ist  ein  Geistesverwandter  des  Trunkenboldes 
Stéphane,  der  durchaus  Clown  ist.  Nur  tiberragt  Stephano 
an  roher  Korperkraft  und^Mut  den  Schw&chling  Trinculo; 
dadurch  gérât  dieser  in  Abhângigkeit  von  jenem,  und  so 
entsteht  das  vom  litteraturgeschichtlichen  Standpunkt  ans 
vollig  verschobene  sonderbare  Verhaltnis,  dass  ein  Clown, 
und  noeh  dazu  ein  rtipolhafter  Clown,  einem  Berufsnarren 
Uberlegen  erscheint.  Gleich  Stephano  ist  er  fast  das  ganze 
Stiick  hindurch  betrunken:  am  Schluss  erscheint  er  vor 

Alonso  gar  .,zum  Torkeln  voll".  Er  nimmt  willig  an  der 
Verschwcirung  teil,  die  Caliban  gegen  seinen  Gebieter 
Prospero  anzettelt,  und  deren  Haupt  Stephano  ist. 

Uberblicken  wir  die  Xarren  Sh.'s,  so  sehen  wir,  wie 
meisterhaft  dieser  grosse  Charakterzeichner  es  verstanden 
hat,  auch  sogar  die  starre  maskenartige  Xarrenrolle  (vgl. 
S.  237)  zu  individualisieren,  deren  einzelne  Vertreter  in 

der  (  -harakteristik  zu  unterscheiden.  Hierin  hat  Sh.  jeden- 
falls  das  Hochste  geleistct,  was  Uberhaupt  zu  leisten  war. 

Dcm  gelehrten  Ben  Jonson,  der  sich  so  gern  mit 
seiner  klassischen  Bildung  brlistete  und  sich  auf  Grund 
dieser  Bildung  auch  einem  Shakespeare  weit  Uberlegen 
dunkte,  musste  cine  Gestalt  wie  der  Berufsnarr  albern  und 
abgeschmackt  erscheinen.  In  Staple  (p.  528  II)  spottet  er, 
mit  unverkennbarer  Anspielung  auf  Shakespeare,  (iber  die 
I3ramen,  in  denen  der  Xarr  ein  notwendiger  Bestandteil 
und  alleiniger  Erbpachter  des  Witzes  sei.  So  erkl&rt  es 
sich  auch  leicht,  dass  J.  nur  in  zweien  seiner  Stttcke  einen 
Narren  auftreten  lâsst;  zudem  haben  dièse  beiden  Xarren 
ein  durchaus  fremdartiges,  vom  iiblichen  Xarrentypus  des 
englischen  Dramas  stark  abweichendes  Geprâge. 

J.'s  Jjiistspiel  Out   bringt   in  der  Gestalt  des  Carlo 
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Buffone  due  wirklicbe  Persiinlidikeit,  einen  Hofnarren 

iler  Konigin  Klisabeth  namens  Charles  (.'hester.  (1er  aller 

mit  îlirem  Hauahalt  mir  [ose  zuaammenbiag;,  aul'  ifa 
Buhne.1M)  Qario's  Narrent  mu  wîrd  scaon  durch  den  Beâ- 

nanien  ..Buff'ùne"  ausgedrtiekt;  aussordem  nennt  ilm  .1. 
selbst  in  der  dem  Stiicke  vorangesdiicktcn  Ciiarakteristik 

der  Personen  (p.  43)  einen  ..publie  jastor".  (  'arlo  winl  aber 

iiicht  in  seinein  A'erlialtnis  zn  seinen  Geluetern  vorgeftlbrt, 
sondern  losgolost  von  diesem  Verhaltnis,  im  Verkelir  mit 
andern  ibm  gesellsdiaftlieb  gleidistebeuden  Personen.  Er 
tritt  gleichsam  inkognito  auf.  als  Privatniann,  und  nielit 

in  der  Narrontracht;  als  Madlente  ilin  einnial  mit  der  Be- 

zeiclmuiig  Rester"  amedct  (p.  63  H,  spridit  Carlo,  offeiibnr 
i'îir  sii'li:  ,.Hu?  doee  ht-  httae  bwF"  Ah  ciner  andern  Stelle 
cikliii'i  cr  au.-di-ilcklieli  seine  Abneigung,  an  den  Hof  zu 
gcben  (p.  841).  Dem  entsprecbend  wird  er  aucli  eigent- 
lidi  niclit  als  Spassmadier,  sondera  in  déni  ilini  agença 
persiiiiliclirn  Cbarakter  vorgeflibrt,  der  ja  sonst  bd  dnem 

édites  Spassmaeher  std*  sehr  ziiriickzutivteii  pflegt  Er 
ist  ein  Qberaus  evnisdier  .Spiitter,  der  lieber  seine  Seele 

verlieren,  als  sicb  einen  Witz  verkneil'en  wollte.  Als  Trftger 
blussif  Satire  ist  Carlo  durdiaus  ungeeignet.  den  Zwecken 
des  ReinkoQUBcbea  zu  dieneti;  er  stelit  sotnit,  trolzdem  in 

ihrn  ein  Berufsnarr  steckt,  einer  lusligen  Persou  wigleidi 

Eernar,  als  die  Narren  Slmkespeare's.  Offcnbar  war  inass- 
lose  Spottsucbt  aucb  die  Haupteigenscbaft.  des  L'rldldos 
dieser  Gestalt.  Carlo  verapottet  aber  meist  nur  Abwesende: 

HMC  Anwi'scndi'ii  kriecht  er  sddangengbidi  auf  dem  Tioden. 

So  erinnei'l  er  uns  lebliaft  an  den  alten  Vice;  liocli  isi  hier 
ein  unmittelbarer  gescbiebtlicber  Zusainnienbang  und  be- 
miSBtfi  Xaelialimung  uni  so  weniger  anzuneliuien,  als  .1. 
sieb  ja  gelegetitlic.b  in  seinen  Dramen  liber  Vice  und  Teulel 

als  viillig  veraltete  Figuren  lustig  niacbt  (vgl.  S.88.  isi). 

<  'ai  h»  fallt  der  Reilie  naeli  Hber  die  andern  l'ersonen  lier, 
die    fast    aile    irgend    eitie    Kin/.elbinn    der   Uiclii'rlidikcit 

*i  VgL  Uoi 
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verkorpcrn.  Âhnlich  déni  Vice  giebt  Carlo  ihnen  untcr 
dem  Deckmantel  wohlwollender  Freundschaft  gerade  solche 
Ratschl&ge,  deren  Befolgung  ihre  Thorheit  iiur  um  so 
schârfer  hervorheben  muss.  —  Bei  cinem  den  Wert  der 

altklassischen  Bildung  so  tibermâssig  schatzenden  Schrift- 
steller  wie  J.  wimmelt  es  tiberall  von  Anklftngen  an  die 
Antike;  der  Einfluss  besonders  der  romischen  Litteratur 
zeigt  sich  auch  vielfach  in  den  Charakteren  seiner  Dramen. 
Carlo  Buffone  ist  nicht  nur  das  Abbild  einer  wirklichen 

Personlichkeit.  sondern  gleicht  auch  dem  Hausnarren  (1er 

alten  Rtfmer,  dem  „scurra",  der  Schmarotzer,  Schmeichler 
und  Possenreisser  zugleich  zu  sein  pflegte.  Die  Rolle  eines 

„scurra"  mag  J.  direkt  aus  antiken  Schriftstellern  ent- 
lehnt  haben;  sie  wurde  ihm  ausserdem  auch  durch  das 

lateinische  Humanistendrama  vermittelt  (vgl.  S.  182).  Auch 
Carlo  Buffone  ist  nicht  nur  Spotter  und  Schmeichler,  son- 

dern gleichzeitig  Parasit.  Er  ist  seinem  Gaumen  liberaus 

gefiillig,  und  imstande,  ein  ihm  bevorstehendes  Abend- 
essen  schon  drei  Meilen  weit  zu  wittern.  Wenn  irgendwo 
in  einem  Wirtshaus  eine  Zusammenkunft  verabredet  wird, 
ist  er  zuerst  zur  Stelle,  um  gcwaltige  Mengen  Weines  auf 
eine  Sitzung  zu  vertilgen;  die  Bezahlung  der  Rechnung 
aber  (iberlHsst  er  andern.  Vom  freimlitigen  und  harmlosen 

NarrenShakespeare's  unterscheiden  ihn  schon  sein  schmeich- 
lerisches  hinterlistiges  Wesen  und  die  Bosheit  seines  Spottes. 
—  Das  Stdck  bietet  in  seiner  tiberaus  scharfen  Satire  eine 
reichhaltige  Fundgrube  flir  den  Kulturhistoriker;  da  es 
aber  hauptsâchlich  Modethorheiten  geisselt,  also  das  Objekt 
der  Satire  zeitlich  und  tfrtlich  eng  begrenzt  ist,  besitzt  es 

im  Vergleich  zu  Shakespeare's  Dramen  nur  wenig  ail- 
gemein  menschlichen  Gehalt.  Qanz  abgesehen  vom  Mangel 
an  echter  Komik,  ist  ein  asthetischer  Genuss  unmttglich 

bei  einem  Stllcke,  das  aus  Anspielungcn  auf  Zeitverhait- 
nisse  zusàmmengesetzt  ist,  und  dahcr  gcgenwârtig  nur 
noch  mitHilfe  eines  fortlaufenden  ausflihrlichenKommentars 
verstanden  werden  kann. 

Sonst   bietet   nur  noch  Volp.  eine  Narrenrolle  un  ter 
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iten  Ktlk-ken  J.'s.  ]>irs  Draniii  Bteht  als  Uretapiel  be- 
ilnitrnil  ln'iher  als  Ont,  mirl  licsîtzt  ;ils  viu^ii^HrlH1  Satire 
auf  dîe  Erlisclilcirlu'-rei  daueroden  Wert.  Der  Narr  spielt 
hier  aber  nur  eine  viillig  nichtssa^ende  Iïollo.  AU  solchei 
RiBgnrt  A  ndrogyno,  ein  Hermaplirodit,  und  Hausnarr 
beiin  alten  Geizhals  Volpone.    Er  Aient  diesein  sosammei] 

mit  ftioem  Zwerge   V     und  einem   Eunucnea  Castrons; 

duMben  steht  als  Volpone'a  Parasil  der  sehnrklflehe  Mosca. 

NMÎ)  Uosca'a  Behaoptang  (p. 244  I)  ist  Volpone  der  natilr- 
lichp  Vater  scincr  obîgen  drei  Diener.  Die  Binwirkung 

ilcr  Atitik''  ist  bel  Androgyno  noch  augensclicïulicher  als 
bei  Carlo  Baffone;  jeoer  isi  Uberhaupt  train  modamer 

Beratenarr,  obwobi  das  8t8ck  ins  zeiïgeniissiseh.-.  WnedL' 
rerlegt  ist,  sondera  aine  antîke  Gtastaft,  wie  scliou  seine 

durcb  setnen  Namen  angedeutete  Eigenscfaaft  aie  Serma- 
porodit,  seine  Verbiadang  mit  eîaera  Ëunnoneo  and  einem 

Parasiten  beweisen.  Nach  KJSppel  (A  S)  entepricht  Voïpone 
mit  seineai  <  ieainde  dem  Euinoljnts  uml  Geoossen  ira 

saiirîscben  Sebebnenroman  des  Petronius  Ârbfter.  — 

Androgyno  fQhrt  einmaJ  mit  Volpoae's  andera  [Mènera 
fin  von  Mosca  verfusstes.  einem  Dialogc  Lucïan'a  oacfa- 
gebildetes  Zwiselietispiel  anf,  uni  seînen  Herrn  au  unter- 

lialten.  lui  ffbrigen  spricht  or  mit*  liïer  und  (la  eïnîge  ganz 
iinwesrnUiche  Worte. 

Tu  Griss.  Ton  W.  Haugliton,  H.  Cliettle  und  T. 
Dekker  ist  die  von  Cbaucer  in  die  engiîscbe  Lîfcteratur 

verpfianzte  Geschiente  von  dm-  gadaidigeo  Orïseldis  zu 
ciueni  Draina  verarbeitet  worden.  Zn  den  von  dan  Ver- 

fasseni  liinzugeftlgten  Fersonen  gebBrt  attch  Babulo.  ein 
Dienei  des  Korbmaoaers  Janicolo.  Er  wird  Ira  Texl  des 

StQoket  iinisi  ,.fiul'  genannt,  nml  tr&gt  aucb  ein  Narren- 
kiistiim  (vgl.  p.  15.  38),  erhSIl  aber  durci  seines  Herrn 

und  milbin  ancli  seine  oigenc  niedere  Stellung  angleîeb 

eirien  stark  clowiimiissigen  Anstricli;  an  eincr  Stelle'fasst 
er  auch  die  Familie  seines  Herrn  und  sïch  Selbst  mit  der 

genicinsamen  Slandesbezeiclinung  ..clotrnt.-"  z  usant  m  en  (p.  78). 
Wir  Pompey  und  Trînculo  bei  Shakespeare  ist  also  auch 
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Babulo  als  cin  Gemisch  von  Narr  und  Clown  zu  betrachten. 

Zeitweilig,  so  lange  Grissel's  Familie  mit  ihr  am  Hofe  des 
Marquis  lebt,  beklcidet  Babulo  zugleich  mit  seinem  Dienst 
bei  Janicolo  das  Amt  eines  Hofnarren.  Gleich  den  hôheren 

Narren  Shakespeare's  ist  Babulo  seinem  Herrn  Janicolo 
nebst  Familie  in  Freud  und  Leid  treu  ergeben.  Mitunter 
hat  seine  Anh&nglichkeit  etwas  BUhrendes:  z.  B.  spielt  er 
einmal  die  Kinderwarterin,  und  lullt  das  eine  Kind  der 
Grissel  in  Schlaf  (p.  59),  wahrend  die  Mutter  mit  dem 

andern  beschâftigt  ist;  oder  er  will  eine  seinem  Herrn  auf- 
erlegte  schwere  Kohlenlast  abnehmen,  und  zu  seiner  eigenen 
noch  hinzufligen  (p.  81).  Die  schnftdc  Behandlung,  die  der 
Marquis  seiner  Gattin  zu  teil  werden  l&sst,  treibt  Babulo 
zu  zâhneknirschender  Entrtistung,  die  er  kaum  vor  dem 
Tyrannen  verhehlen  kann  (p.  82).  In  den  derben  Wahr- 
heiten,  die  er  dem  m&chtigen  Marquis  furchtlos  ins  Gesicht 
sagt  (p.  16).  lihnelt  Babulo  ebenfalls  den  edleren  Narren 

Shakespeare's;  nur  wird  dièse  seine  riicksichtslose  Offen- 
heit  grôsstenteils  durch  die  naive  Unbefangenheit  und  Ein- 
falt  des  Naturburschen  in  ihm  bedingt,  der  sich  durch  das, 
was  nach  den  Begriffen  hôherstehender  Personen  Ehrfurcht 

gebietet,  keineswegs  imponieren  lâsst.  Babulo's  gerade 
Derbheit  enfëpricht  also  im  Grunde  eher  der  Rolle  eines 
Clowns  als  der  eines  Narren.  Der  Clown  iibcrwiegt  in 
ihm  auch  sonst  (lber  den  Narren;  er  ist  wîe  Trinculo  eiu 
Clown  im  Narrengewande.  Ein  flir  die  Clowns  typischer 
Zug  ist  es  auch,  dass  seine  vorttbergehendo  Rolle  bei  Hofe 
ihn  ein  wenig  eitel  macht  (p.  34).  Abgesehen  aber  von 
seinen  Narren-  und  Clownspossen,  die  nun  einmal  das  not- 
wendige  Beiwerk  einer  derartigen  Bolle  bilden,  ist  Babulo 
ein  tlichtiger  Kerl  mit  einer  genllgenden  Mengo  gesunden 
Menschenverstandes.  Als  Vertreter  des  ehrsamen  Korb- 
macherhandwerks  richtet  er  seinen  Sinn  allein  auf  das 

Praktische  und  handgreiflich  NUtzliche;  Gelehrsamkeit  er- 
scheint  ihm  als  unnUtzer,  ja  sogar  hinderlicher  Ballast 

So  bildet  er  einen  wirksamen  Gegensatz  zu  Janicolo's 
Sohne  Laureo,  der  aus  Mangel  an  Mitteln  sein  UniversiUits- 



rtudJum  liât  aufgebec  mfisBeti,  aie*  aber  (Qr  die  Atbeïl 

der  lliimli'  /h  got  cliinkt.  iiml  BOBftfl  Bberfcaupt  zu  DlûbtS 

m  gebrauehen  ist 
Das  anonyme  Stûak  Dnwi  wird  rom  Berausgeber 

Simpson  mit  Recto  Mars  ton  zn^vsciirii'tn.'ii.  )  lier  tritt 
imr  ganz  eiiisjudiseti  ch\  Narr  als  Moriskotttnser  uml  Songer 

mit'.  -I.  ]■  beî  dieaer  Gelegenheit  ancb  einige  Woite  mit. lVrsoii.?n  des  Stttokee  wechaelt 

Im  Lustepiel  Malc,  dem  ̂ l'iufiiisaineii  Erzougnia  ron 
M,  und  Webster,  koramt  do  Narr  tot  naniens  Passa- 

i  c  il""-" "i.  der  Hausnarr  BiUoso's,  aines  ait  mi  Hofediraïusea, 
PaBsarello  ist  eine  ziemiieb  unbedautende  Gestait.  Seine 

Komik  liait  sicli.  ohne  besooderen  Witï  zu  en  ttalt.cn,  in 

i|,-ti  hergebrachten  Geleisen.  Satire  bîeten  seine  Charakte- 
rîstlken  dar  alten  Knpplerin  BJaquereïïe,  sotôe  seines  II  crin 

Bîlioeo.  \  <iii  Biner  stliiscben  Aufgabe  kann  jedoch  bai 
dieeet  Narrenrolle  nïchl  die  Rede  sein;  un  Gegenteil, 
Pasaarello  verbindet  mît  setueio  Spaasmacbertucn  das 
sebmeichlerÎBche  Wpsen  des  Paraslten:  ar  mafchl  sicb  nur 

Mater  dew  lîîicken  Bedutis  Serra  liber  ilm  ln.stïy.  uml  tel 

-i.ii  mu  librigen  wohl  bewasst,  das-  er  ror  ilmi  cumin 

ilmidi'  gleïch  Bohwanzelii  intlsse.  wenn  er  geWttertwerden 
wolte  (p.  246),  Amli  sonst  versteht  er  dan  eigeneo  Vor- 

ti'il  rortrefflicb  zu  wabren,  wîi;  -chm  spiitcre  woblberechnéte 

l.iidii'uswiirdiiiki'it  ^c  :,'("■  n   MiHjin-i'cllo  zciirt  (p.  274), 

-■'■i  |n  M. 's  Lnsteptal  Dutch  gehttri   m  den  Hsuptpersonen  Ûm- 
Irrtrnwy,  llin.-ll  mm  t'crstilienverzeichnis  „n  knavlahly  mtty  Citff 

oji",  nach  aFabule  Ârgumentum*  ,.a  wittU  Cittie  jetttr", 
Daiiadi  sullu-  innn  i.iiiiii  ln>nif:<iiiitssii;i.-ii  Sp:c^MKii'h>:T  in  ilmi  mt- 
n]iii''ii:  seine  Rolle  welcht  aber  von  der  eiiies  Berufsnam:ii  uni  K'- 

wBhnllcher  Art  aelir  ab.  uml  jrluidit  cher  Ji;r  cinea  Icombjchen  Bpltsc- 

imhi-n  nach  Aii  dos  Autel  y  eus.  Er  wlrd  /u  Anfang  des  Stuckes 

(p.  S)  n'-That  man  of  wueh  ,>it>,t,'i,"  j^naiint:  diea  weist  ansoheineild 

au!'  i-ini>  un:il>liiitij;im:  l.nljcnsstullunK  hin.    Nach  dem  Ausdnudc  ,*<>.</ 
■■  [gi  Cocledenu)]  affenbar  :i\-  Uitglied  tiner  der  Lond   r 

uiiil..Ti  \..rii,,  tompaniet")  m  betrachteû.  aCity  j&Ur*  lot  air-"  woul 

iiiclii  al.-  .Kiriii'-ii.iir  m  j'ii.-nstcii  der  City",  nondern  als  .in  der  City 
iHi-iiiiVr  Wiulmhl-  nu  deuten.  Goeledemoy  konimt  ^omir  l'iii'  Una 
hier  nleht  in  Betrucht. 

tr«  XVII.  10 
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Etwas  hoher  steht  an  Witz  Dondolo,  der  Hofnarr 

Gonzago's,  des  Herzogs  von  Urbino,  in  M.'s  Lustspiel 
Fawn.  Mit  beissendem  Spotte  geisselt  er  die  thôrichte 
Eitelkeit  seines  Gebieters,  nicht  nur  in  dessen  Abwesen- 
heit  (p.  72),  sondern  auch  mutig  vor  scinem  Angesicht 
(p.  102),  obwohl  der  Herzog  ihm  mit  dem  Gefàngnis  droht 
Wie  bei  Passarello,  tritt  auch  bei  Dondolo  der  perstfnliche 
Charakter  hinter  seinem  Spassmachertum  zurttck;  er  kommt 

htichstens  darin  zum  Vorschein,  dass  der  Narr  als  schwatz- 
hafter  Neuigkeitskrâmer  geschildert  wird,  der  stets  liber 
den  neuesten  Hofklatsch  unterrichtet  ist,  und  nicht  eher 
ruht,  als  bis  er  die  cben  erfahrene  Nachricht  brtthwarm 
aller  Welt  aufgetischt  hat  (vgl.  S.  257). 

Samuel  Rowley's  When  ist  das  einzige  englische 
Drama,  worin  zwei  Narren  zugleich  vorkommen  (vgl. 

Anm.  260):  Will  Summers288),  Hofnarr  des  Ktfnigs 
Heinrich  VIII.,  und  Patch,  Hausnarr  des  Kardinals 
Wolsey.  Trotz  der  âusserlichen  Ûbereinstimmung  ihrer 
Rollen  als  Narren  sind  beide  im  Charakter  ihrer  Komik 
durchaus  verschiedenartig.  Will  Summers  entspricht  durch 
seine  ausschliesslich  aktive  Komik  mehr  dem  Durch- 
schnittstypus  eines  Berufsnarren,  Patch  dagegen  entfaltet 
nur  unfreiwillige  passive  Komik,  gleicht  also  in  seinem 
Wesen  eher  einem  Clown.  Auch  in  ihrem  gegenseitigen 
Verhâltnis  tritt  dies  hervor:  Will  Summers  ist  der  Foppende, 

Patch  der  Gefoppte  (vgl.  S.  251).  —  Kein  englischer  Dra- 
matiker  hat  der  Rolle  eines  Narren  soviel  Raum  gewâhrt 

wie  R.  der  Will  Summers1.  Dieser  tritt  fast  in  jeder 
Szene  auf.  Das  klinstlerische  Mass  ist  beim  ungebtihr- 
lichen  Umfang  seiner  Rolle  vollig  ausser  acht  gelassen. 
Mit  einer  selbst  bei  einem  Narren  unerhtirtcn  Dreistigkeit 
mischt  sich  Will  Summers,  des  Konigs  verzogener  Lieb- 
ling,  auch  in  Verhandlungen  liber  Staatsgeschâfte  ein.  Seine 
Satire  richtet  sich  vornehmlich  gegen  die  katholische 
Kirche,  insbesondere  gegen  den  durch  Bedrlickung  des 
Volkes  und  schamlose  Gelderpressungen  unermesslich  reich 

2«)  Vgl.  auch  S.  182  und  Summ.  S.  263  ff. 



.■■il  EareKaal  Wblsey.  Lin  Kampf  gegen  <iir.-cn 
ist  der  Narr  der  fttrotiche  VarbUndeto  dor  proteBtantiSGheo 

secbsten  (lemahlin  des  lOinigs,  Katliarina  Pari',  lndetn 

'■c  die  Soh&ndlicbkeit  Wolseys  vor  dcni  Kimig  aufde&kt, 
trSgl  er  zu  dossun  schliesslicliein  fîturze  bei.  So  ist  dem 
Narres  .iticli  ein  ntclit  unerbeblieher  Eintluss  auf  die  Enl- 

wickeltmg  der  Baudlung  des  Stliekea  einge.riiumt,  was 
jedeafalls,  rom  Staaàponkt  der  dramatischeû  Àstlietik  aus, 

ein  Mangel  ist.  Manche  Anekdoteu,  die  liber  den  wirk- 
lieheo  will  Sommer  umgiugcii,  sind  in  das  Stflck  binein- 
\  iTiliiihicn:  z.  B.  bemerkt  der  Narr  ziim  neuen  Titel 

„Verteidigsr  des  Glaubena",  den  der  Papst  dem  KOnig 
\Ti'iiriirii.  der  wafare  GHaube  kSnne  aiob  aueh  ohne  den 
Kdnig  aelbst  vcrteidigen  (p.  25).  Statt  abw  aine  Aualese 

der  besten  Scherze  des  gescbichtlïcben  Will  Sunuaer  zu 

lûeten,  scheinl  U.  sicli  bemUbt  zu  liahen,  das  Sltick  nitig- 
liclisi  mil  allcin  voUzustopfea,  was  er  von  komiseben  Aus- 

sprBeben  jeaea  N'arren  ertahren  konnte.  Das  Ergebnis  ist 

fÛDe  wanigstena  l'iir  unaern  lieutigen  Qeflcbmacb  stuin 
grossôn  Teil  ungeniessbare  Komik  (vgl,  S.  261  ET.).  Audi 
wtrdeti  dureh  die  standige  Beteiligong  dsa  Narrea  an 

allem,  was  porgeht,  die  Grenzen  zwiscben  der  ernsten  und 

der  kotnischen  Handiung  verwischt,  was  abônfalls  data 
Gesamtoindruek,  den  das  Sttiek  macbt,  niebt  zum  Vorteil 

géraient.  —  Neben  Will  Sommera  spielt  Patch  nur  eine 
Behr  kleine  Eolle;  er  tritt  auch  viel  soltener  auf  al^  jeaer. 
Patcb  Bcheint  uur  sein  Spitzname  zu  sein  (vgl.  S.  22G  und 
Anm.  197);  seinen  eigentlidieu  Naroen  erfafaren  wir  niclit. 

['aii'li's  HaupteiVenscliaft  isl  seine  aehr  grosse  Kurclitsani- 
k.-it   (vgl.  S.  257). 

Walirend  der  Berufsnarr  in  den  von  Beaumont  und 

Platcber  geineinsani  veifassten  Dranien  vollatAndig  frlili, 

lituli'n  wir  ihn  in  den  von  Fletcher  allein  oder  zusamaieil 
mil  amleni  Dramatikern   ausser  Beaui   I    goscbriebaaen 

Sttlekan  in  l'Uni'  PiUlen.-"7)    in  den  betreffenden  Personen- 

»)  liber  ili-ii  nicht  /. 
Kwrea  in  PflgT.  vgl.  Aim ,i  g,.,,,; 

.■il.lirli.-i 
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verzeichnissen  werden  dor  Narr  in  Mad,  Villio  in  Double 

und  Tony  in  Wife  als  „fools'\  dagegen  Base  in  Val.  und 
Geta  in  Proph.  als  ̂ esters"  bezeichnet,  obne  dass  sich 
aus  den  Rollen  selbst  ein  Unterschied  in  der  Bedeutung 
diesèr  beiden  Ausdrttcke  feststellen  liesse. 

FL's  Komodie  Val.  ist  nach  Fleay  vielleicht  unter 
Mitwirkung  von  Middleton  entstanden.  Fleay  glaubt  in 

Base,  dem  Spassmacher  des  „Passionate  Lord",  eine  be- 
stimmte  Personlichkeit  zu  erkennen,  nâmlich  einen  Komiker 
T.  Basse,  der  an  einem  der  Londoner  Theator  wirkte. 
Base  spielt  ttbrigens  nur  eine  untergeordnete  Rolle;  die 
lustige  Person  des  Stiickes  ist  nicht  or,  sondera  der  Clown 
Galoshio. 

In  wessen  Diensten  der  unbenannte  Narr  in  FI. 's 
„Tragikomodie"  Mad  steht,  wird  unklar  gelassen.  Wir 
findeii  ihn  hauptsachlich  in  Gesellschaft  ihm  an  Rang  un- 
gefâhr  gleicbstehender  Personen,  eines  lustigen  alten 
Kriegers,  und  eines  Pagen.  Dass  der  Narr,  wie  Feste 
(vgl.  S.  273),  scincn  Vorteil  sehr  gut  wahrzunebnien  weiss, 
zeigt  sein  Benehmen  gegen  Ghilax,  als  er  diesen  unerwartet 

im  Besitz  von  Geld  sieht  (p.  443  I).  Ward's  Bemerkung 
aber  (II  201),  dieser  Narr  sei  der  einzige  in  Fl.'s  Draincn, 
der  mit  den  Narren  Shakespeare's  wesensverwandt  sei,  ist 
unrichtig.  Seine  Koinik  ist  von  der  jener  Narren  sch.on 
recbt  verscbieden;  sie  beruht  zum  grossen  Teil  auf  rein 
âusserlichen  Klangwirkungen  (vgl.  S.  253),  wahrend  der 
Witz,  der  das  Hauptkennzeichen  der  meisten  Narren 

Shakespcare's  ist,  beim  Narren  in  Mad  wie  bei  den  Ubrigen 
Narren  Fl.'s  zur  Nebensacbe  geworden  ist. 

Auch  bei  ni  Hof narren  Villio  im  Trauerspiel  Double 
wird  nicht  erwahnt,  wer  sein  Herr  ist;  vermutlich  (nach 
p.  533 II)  Ferrand,  der  Tyrann  von  Neapel.  Wir  treffen  Villio 
stets  in  Begleitung  des  Parasiten  Castruccio.  Seine  wenig 
umfangreiche  Rolle  ist  dadurch  merkwiirdig,  dass  er,  obwohl 

Hofnarr,  kaum  irgend  welche  Komik  an  den  Tag  legt**8) 

^  Er  betont  auch  selbst,  es  sei  jetzt  keine  Zeit  fîir  ihn,  den 
Narren  zu  spielen.    Als  ein  komischer  Zug  kënnten  hôchstens  seine 
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Saine  Beden  ilinncn  besonders  dam,  gegenUber  dem  eb> 
SOitîgea  Betonen  der  Voratlga  des  Hoflobens  duirli  iI.mi 
Parasitait  dïc  Scliattenseit^n  dièses  Lebcns  liervurzuheben. 

Dla  Gesprfche  swischen  Castrnûeio  unii  Villio  Qber  obiger 

Gegenstand  seben  ans  wie  sine  Nacbalnming  der  romani- 

sehen  Strcftgedichtii  („jeui  partis")  des  Mittelaltars  (»gl. 
5.  in;:.  186).  Vielleïclit  liiii  FI.  hier  direkt  aus  irgeml 

'■imi'i  fi'iiuuiisrin'.n  (juelli1  ̂ rscln'ipi't.  Das  Stiiok  Bpielt  En 
Italien:  Ward  (H  201)  vermutet.  dass  auch  ilie  Booderbare 

Hauptbandlang  ans  der  Ualieiiischen  oder  spanlsoben 

Litteraïui-  entiehut  Bel. 

Der  Spassmacher  Geta  in  der  Tragédie  {„trogieai 

kûtoty")  Proptt.  wîrd  iin  Personenverzeichnis  dnrcli  den 

/.nsatz  .."  merry  Lum-r-  irekerinzeichnet.  Obwoïd  et  ras- 
driioklic.Ii  i]i.  371  I)  aïs  Narr  -1rs  Diodes  erwUntl  wii'd.  Est 
or  thatettchlich  doeb  wegea  semer  Dorambeit  efeer  aïs 
Clown  eu  betrachten.  Er  ist  aber  nicht  alleîn  Duramkopf, 

sondera  aach  BSsewicbt,  uinl  erse  h  oint  uns  in  dieser  Zu- 
sfUBmensetzuDg  wie  eine  neue  Anflage  der  Qeetall  des 

Uoros  in  Long,  (vgl,  s.  B2.  142  iT.i.  Û-eta  gleieht  dam 
Horos  auch  in  seiner  Feigheit  (vgl.  S.  257);  darin,  dass 
or  trotz  seiner  Ihitnniheit  ziini  Maclitbaber  erhoben  wird; 

in  der  tyrannischen  Willktlr  und  den  BedrUcktmgeg,  die 

•  [■  sieb  a]s  Machtbaber  zu  Schulden  kommen  liisst;  ond- 
lich  in  scincn  freilîcb  nur  Iciclit  angedeuteten  wolltistigeii 

ii  (vgl.  p.  ;i77  I  ff.).  Zum  Gliiek  verhindert  ilin 

BBine  Piminihoit,  als  Tyrann  allzu  grossen  Schaden  anzu- 

riçhti-n.  Einen  Anklan-  an  andero  Vfoe-Qestaltes  (vgl. 

S.  809)  milieu  Geta's  Eîefebl  als  Aedil,  die  BitteteUer,  dis 
/m  ilini  gekommen,  sollten  ïhm  dureb  Abnehmen  der  HBte 

Dire  Ehrfurcbt  bezeigen  (p.  363  I).  Auch  seine  Bosteeh- 
iiriikrit  beiin  Vergeben  vonÂmtem  (p.  363  I)  passt  bewer 

Spottredofl  gegen  Castruccio  gelten,  als  dleeer  mf  FçrramTsOfllHilss 

des  K6njg  epielt;  ferner  seine  srlilajçt'crtigu  Kntgpfrnung  auf  des 
Castniutio  Befehl,  ilin  peitechen  eu  lassen  [p.  MB  11);  mao  mtigu  nur 

denken,  dass  man  ihn  pei  tache,  cbenso  wie  man  auch  von  Castnn-di' 
nur  ilentce,  dass  <t  ein  KCnig  sei. 
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zu  cincm  Vice  als  zu  einem  Narren.  Gcta's  Vcrbindung  mit 
einem  Teufel  (p.  365  II)  niacht  ebenfalls  don  Eindruck  eines 

alterttimlichen  Zuges;  nur  ist  im  vorliependen  Falle,  cnt- 
gegen  dem  tlblichen  Verhilltnis  des  Vice  zum  Teufel,  Geta, 
wie  es  sich  fiir  einon  Clown  gebtihrt,  der  leidende  Teil. 

Auch  sonst  ist  Geta's  Komik,  nach  dcrWeise  der  Clowns, 
inoist  von  unfreiwilliger  passiver  Art.  Als  er  durch  die 
Erhebung  seines  Herrn  Diodes  zum  rtimischen  Kaiser  ein 
vornebmer  Herr  geworden  ist,  wandelt  er  seinen  Namen 

in  „Lord  Getianus"  uni,  eine  unbeabsicbtigte  Parodie  der 
Xaniensanderung  des  Diodes,  der  sich  als  Kaiser  „D«o- 

clesianus"  nannte.  Uberhaupt  konnte  man  Geta's  lâcher- 
liches  Benehmen  nach  Erlangung  seiner  Machtstellung  als 
Parodie  des  Kaisertuins  seines  Herrn  Diodes  auffassen. 
Auch  die  lustige  Person  des  spanischen  Drainas,  der 

Gracioso289),  pflegt  den  Helden  zu  parodieren;  auch  der 
Gracioso  ist,  gleich  Geta,  ein  Feigling.  Es  mag  also  FI. 

bci  der  Ausarbeitung  von  Geta's  Rolle  neben  den  Mustern, 
die  ihm  die  altère  Dramenlitteratur  seines  eigenen  Volkes 
bot,  auch  noch  das  Vorbild  des  Gracioso  vorgeschwebt 

habcn.  Dass  FI.  manche  Stoffe  zu  seinen  Dramen290) 
spanischen  Quellen  verdankt,  ist  bckannt;  die  spanische 
Litteratur  der  Renaissance  hat  ja  auch  sonst  die  cnglische 

stark  beeinllusst.291)  Geta  als  clownartiger  Wtirdontrager 
erinnert  speziell  noch  an  Sancho  Pansa  als  Gouverneur 

von  Barataria.292) 
Tony  in  Fl/s  „Tragikomodio"  Wife  stcht  in  Diensten 

Frederick's,  des  unrechtmassigen  Konigs  von  Neapel,  und 
wird  im  Pcrsonenverzeichnis  als  „knari*h  Fool"  bezeichnet, 

Das  Beiwort  „knaiiah"  scheint  sich  auf  Tony's  boshafte 
Zunge  und  die  gallige  Art  seiner  Satire  zu  beziehen,  aber 
auch,   ahnlich  wic  bei  Gota  (vgl.  S.  293  if.),  auf  don  Zu- 

2*)  Vgl.  Flôgel-Ebeling  S.  56  ff.   61. 

290)  Auch  eine  Episode  in  Double  ist  Cervantes'  „I)on  Quixote" 
entnommen;   vgl.  Ward  II  201.    Kôppel  A  82. 

»»)  Vgl.  Wiilker  S.  205. 
2W)  Vgl.  Kôppel  A  105  u.  Anm.  3. 



Bammenhang  dièses  Narren  mil  dem  Vice  iiînzudeuten.  Die 
An  und  Weiae,  wîe  Tony  der  Reilie  nach  die  einzetnen 

Bewerber  uni  Evanthe,  die  Titeïhetdin,  darchh.6eb.alt,  gleiehf 

lU'in  Verfahren  des  Vice  „Sin"  in  Mon.  (ygl.  S.  149).  Tony's 
BWeîdentigea  Benehman  gegen  die  BUrger,  die  ilin  aïs  dan 
Tbiirhlitcr  bitten,  ilinen  und  ihreu  Frauen  Plilize  zu  vii- 

scbatïen,  uni  sii.'h  Evantbe's  und  Yalerio's  Hoohzeit  anzu- 
sehen,  entspricht  auch  cher  dem  Wesen  des  alten  Vice, 
;ds  Binent  Narren  gewBhnlichen  Schlages.  Dagegen  îst  der 
Uut  der  offènea  Rode,  des  Tony  scinera  Herrn  gegenllber 

idl'enharl.  eebt  !ii.'rufsn;urenniassiir.  Die  teihveise  redit 
derbfl  Eomik  dièses  Narrai)  ist  im  ganzen  wenig  er- 
i|nieklich. 

Elu  Cberblick  liber  Fl.'s  Narren  lebrt,    wïe  sehr  der 
Narri'tityiius    dama!--    sebon   in   Zersetzung   bejrriffon   war. 
Wîr  befinden  uns  hier  sel  mu  fasl  ganx  aasaejhalb  der 

Sphare  des  Sbakeepeare'schen  Narrentuaia,  obwobl  FI. 
doch  eonst  in  eeiner  Vorliebe  l'Ur  romantisebe  Drainen- 

siid'fe  Shakespeare  vie!  niiber  steht,  als  Ben  Jonson,  der 
die  zeitgem'issisebe  SiUenkoniudie  bevorzugt.  Dus  I.Vin- 
Eouisobe  and  die  HbUchen  Mittel  dazu,  beeoadera  dus 

Wortepiel,  treten  bai  F1.'b  Narren  gegen  die  Shakespeare  a 
stark  zuriick:  umgekehrt  nimnit  eine  satirisebe  Tcndenz 

in  den  Itollcn  jener  ininier  melir  iiberband.  Zagieich  be- 

iiieikeii  wir  eine  bewusste  Anlelmun^an  vorsliakespeare'sebe 
Muster  nicht  nur  in  den  Motiven,  die  dem  koiniscben 

Apparat  des  alten  Vice  naehgebildet  sind,  sondern  aucb 

in  der  bai  Shakespeare's  Narren  angebrauchJiehen  Ver- 
wendung  der  Allitteration  zu  komischfiD  Zwecken  (vgl. 

S,  169.  253)i  Nebenbei  niacheii  sicb  gelegentlieh  aurli 
ronianisclic  Einfllisse  geltend,  Ausserdem  ist,  eine  imiiicr 

grflssere  Aonaberoag  des  Narren  an  den  Clown  und  eine 

allmiildieli  fortschreitende  Vernùschung  beider  Typen  un- 
verkennbar.  Es  wird  auch  ininier  mebr  tlblich,  wie  sclum 

Shakespeare  mit  Triuculo  (vgl.  S.  283),  Ben  .Jonson  mit 

Carlo  Buiïone  (vgl.  S.  285)  getban,  den  Narren  niebt 
al=  solebon.  zusammen  mit  seinem  Gebieter,  sondern  los» 
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gelost  von  seinem  bcrufsmassigen  Verhâltnis,  im  Verkehr 
mit  andern  Personcn  vorzufiihren. 

Unter  dcn  zahlreicben  von  Middleton  allein  ver- 
fassten  Dramen  enthalt  nur  cincs  einen  Xarren,  namlich 
das  Lustspiel  Help.  Pickadill,  der  Hausnarr  der  Lady 

Goldenfleece  in  obigem  Stticke,  steht  dem  Durchschnitts- 
typus  eines  Narren  viel  niilier  als  irgend  einer  der  Xarren 
Fletcher  s.  Viel  Witz  diirfen  wir  freilich  in  seiner  Komik 

nicht  suchen.  Seine  Gier  nach  Trinkgeldern  aussert  er 
noch  unverhoblener  als  Feste  (vgl.  S.  272),  aber  ohne  dessen 
Humor;  seine  Liebe  zu  andern  Personen  ricbtet  sicb  nach 
der  Grosse  der  Trinkgelder,   die    er  von  ibnen  empfangt. 

Der  geschickte  Dramenfabrikant  Richard  Brome,  der, 

ohne  im  strcngeren  Sinne  ein  KUnstler  zu  sein,  die  Kunst- 
griffo  der  Mâche  griindlich  beherrschte,  bezeichnet  sich 
selbst  auf  dem  Titelblatt  seiner  Sittenkomodie  Weed.  als 

einen  Xachahmer  Ben  Jonson's;  in  der  That  lehnt  er  sich 
in  den  meisten  seiner  fiinfzehn  Stiicke  an  diesen  an,  dessen 

Diener  er  ja  bekanntlich  vor  Beginn  seiner  eigenen  dra- 
matischen  Laufbahn  gewesen  war.  Br.  verschmahte  aber 
auch  das  Gute  an  andern  Dramatikern  nicht:  auch  Shakc- 

speare's  Romantik  erschien  ihm  als  brauchbares  drama- 
tisches  Elément,  und  mit  dieser  Romantik  ubernahm  er 

auch  den  Xarren  Shakespeare's.  In  zvveien  seiner  Stticke 
l;4sst  Brome  den  Xarren  auftreten.  Wie  der  Xarr  Shakc- 

speare's  sich  rauspert  und  wie  er  spuckt,  bat  Brome  ihm 
gliicklich  abgeguckt:  Brome's  XTarrcn  kommen  denen 
Shakespeare's  in  der  Art  ihrer  Komik  so  nahe,  wie  kein 
anderer  Xarr,  ausser  etwa  Babulo  (vgl.  S.  288),  der 

aber,  im  Gegensatz  zu  Brome's  Narren,  auch  einigen 
selbstandigen  Wert  besitzt.  Ist  auch  das  Wirkungsvolle 

in  der  Komik  von  Brome's  Xarren  grosstenteils  auf  Rech- 
nung  seines  Vorbildes  Shakespeare  zu  setzen,  so  bleibt 

Brome  doch  immerhin  das  Verdienst  des  gewandten  Nach- 

ahmers.  Die  beiden  oben  erwiihnten  Dramen  Brome's  ent- 
halten  auch  sonst,  abgesehen  von  ihren  Narren,  manche 
^Vnklange  an  Shakespeare. 



In  Br.s  Lustsnii'l  Qu.  iioissl  der  Narr  Jeffrey.  Seioe 
Etoile  isf  dadareb  tnarkwnrdig,  daas  wîr  sein  Narrenttmi 

l'is  sa  dassen  Anfingen  verfolgen  keanes.  W&bread  eonst 
de?  Narr  stebs  pod  vernhofôin  scbon  in  setner  Narrenrolle 

jiuitriit.  isi  Jeffrey  7.11  Anfang  dee  Stûckas  aocb  par  kefn 
BortMTsnaxr,  Boudera  der  lustigc  AnfUbrer  wner  Sonar  Ton 

Baneraboraelten.  AlMde,  etoer  der  Rate  des  Eflnfga 

Oariieb  von  Nortbunxboriaid,  eeobmohtol  ■  Ji-ii  i<vV  iHantem 
Gebabren,  und  fordert  ilm  auf.  des  Eonigs  Bofnarr  sa 
werden,  vrorabf  jener  bereitwillig  eïngebt.  Ersl  imdritten 
Akt  lernea  wir  Jeffrey  in  Betaer  ueoen  Wflrdc  kennen, 

Kninik  i-t.  obus  originel]  zu  sein,  kebbafl  and 
mrksam,  obwobl  er  vom  WortepïBl  und  WiUs  im  angoras 
Stene  wenigos  Gebraueb  machl  abi  die  mefeten  andern 
Narrai. 

Noeb  oiebr  aie  Jeffrey  iel  Andréa  in  dan  Vcrder» 
Lîriind  geatellt,  der  Hofnarr  der  von  ibreœ  Geinaht,  dem 
K'inig  (Jonzago  vun  Siziben,  verstosserten  fCOnigh)  Ealalîa 

inBr.'sLustspiclConc.  fa  seiner  Troue  gegôn  seine  Bénin 

snob  in  deran  Ungilieb  steUl  Andréa  eine  direkte  N'acli- 
bildtuig  doa  Narren  in  Lr.  dur  (vgL  S.  276).  J«W  Trotte 
iirs  Narren,  der  Beiner  Gebieterin  in  dio  Verbaftnang  iblgt, 
innl  fiir  aie  Betb&t  Bein  Leben  en  opfern  bereîl  isi.  wlrd 

Hawaiien  in  etwaa  rtthrseliger  ffeiso  geselrBdert.  Am 
Sebloae,  woAndreazusaroDien  mit  andern  Peraonea  niederen 

Standes  -ion  Iîichter  (Hier  die  Verrater  nbgicltt.,  die  raiss- 

lungese  Mordversuche  gegen  Eolalia's  Leben  gowagt  liaben, 
eeigt  sii'ii  Andréa,  gleieb  seinen  Qenoesen,  ata  CSown. 

Die  beïden  Narren  Br.'s  sind  zu^rleîcli  die  Irtzten  uns 
bekannten  Narren  des  illteren  englisehen  Drainas  iiln-r- 
banpt.  Der  Narr  war  ja  nie  ri  m;  Ih'SuiiuVts  liiiutisTc  Dranien- 
gestalt  gewesen,  und  Btand  Ton  je  hef  hînter  dem  Ctowa 

an  Bedeatnng  znriiek;  fielen  niclu  8bakespeare*a  Narren 
se  Bchwer  ina  Gewicht,  so  ware  auf  der  Wagscbale  der 
Kumik  lias  VerhSltnis  zwiacben  Narr  and  Clown  fur  ersteren 

hocè  fiel  ungilnstiger.  Ea  isl  beaeieboend,  dase  Thomas 
Heywood,  der  so  wohl  zu  berecbnen  rerstand,  was  aafdia 
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breiten  Volksmassen  wirken  musste,  und  der  auf  den  Ge- 
sclimack  seines  damaligen  englischen  Publikums  so  sehr 
Klicksicht  nabm,  wie  kein  anderer  Dramatiker,  dass  Thomas 
Heywood  clem  Narren  in  keinem  einzigen  seiner  vielen 
Stiicke  einen  Platz  gegonnt,  wiihrend  er  den  Clown  fast 
in  jedem  auftreten  lasst.  Wenn  das  Narrentum  des  wirk- 
licben  Lebens  sicb  damais  nocb  seine  alte  Volksttimlich- 
keit  bowabrt  batte,  so  wlirde  Heywood  es  gewiss  dramatisch 
verwortet  haben;  es  batte  aber  schon  lângst  angefangen, 
aus  der  Mode  zu  koinmen.  Der  letzte  englische  Hofnarr 

war  vermutlich  Muckle  Jobn293),  der  Narr  Karls  I.,  also 

ein  Zeitgenosse  Bromc's;  der  Hofnarr  der  Wirklichkeit 
und  der  des  Dramas  verschwanden  also  ungefâhr  gleich- 
zeitig.294)  Die  Wirren  des  BUrgerkrieges  und  der  fana- 
tische  Eifer  der  Puritaner  bannten  des  Narren  heitere 

Tborheit.  Die  Zeit  des  „lustigen  alten  England*  war  seit 
der  Révolution  fiir  immcr  voriiber.  Wenn  Douce  (II  330) 
und  Doran  (p.  95)  Glauben  verdienen,  versucbte  man  zwar 
zur  Zeit  der  Restauration  die  Narrenrolle  zu  erneuern: 

1662  betrat  der  Narr  als  Sprecher  des  Prologs  in  einer 
jetzt  langst  verschollenen  Tragodie  „Thorney  Abbey,  or, 

The  London  Maid"  nocbmals  die  BUbne.  Auch  in  Thomas 

Sbadweirs  Stttck  .,The  Woman  Captain"  (1680)  kommt  ein 
Narr  vor;  aber  dies  war  wobl  das  letzte  Auftreten  dieser 

Gestalt  im  englischen  Drama,  womit  sie  ihre  Btihnen- 
laufbahn,  die  im  Grunde  ja  schon  viel  friiher  aufgehfirt 
hatte,  auch  ausserlich  und  gloichsam  offlziell  abschloss. 

Wenn  auch  das  eigentliche  Drama  der  Restauration 
den  Narren  fallen  Hess,  so  bcdeutete  das  doch  noch  immer 

a»)  Vgl.  Douce  II  308. 
2M)  Der  Hausnarr  fristete  sein  kùmmerliches  Dasein  nach  Doran 

(p.  2'28)  noch  bis  in  die  Zeit  der  Kônigin  Anna  hinein.  In  vereinzelten 
Fallen  blieb  das  Hausnarrentum  sogar  noch  lRnger  erhalten:  Doran 

(p.  234)  erzahlt  von  einem  Hausnarren  auf  Schloss  Hilton  in  Durham- 

shire,  der  1746  starb:  in  Schottland  soll  nach  Doran's  Mitteilung 
(p.  235)  ein  Mann  namens  Shemus  Anderson  noch  bis  zu  seinem  1833 
erfolgten  Tode  auf  Schloss  Murthley  in  Perthshire  den  Narrenberuf 
ausgeiibt  haben. 



nictit  seinen  vOUigfiil  Dnlergang.  Ansserhalb  fies  Theaters, 

gleiehaam  tmter  der  Oberflftehe,  ala  Uorîskot&nzer  in  dra- 
uatisefaen  VoliespielM  bleibt  der  ftarr  aeeh  i>is  îns  19,  Jaèr- 

hondert,  ja  wohl  noeb  bis  in  ansere  Tage  nineto  be- 

Btehen"1),  besonders  lu  bestimniten  landliohen  Gtegendeo, 
demi  Abgelegenheit  «lie  Erbaltang  uIUt  Vulkssilt«  be- 
gtlnstigto. 

C.    Allgemetnes    uber   die    Entwickelmig    des   Narrentypus. 
Fremde  Einfliisse.    Verwandte  Rollen.   Die  Personennamen 

der  Narren. 

Der  Narr  im  Drama  rungiert,  gleicB  Betneni  Urbild  in 

der  Wirkliriiki'it,  $choa  gïeieh  von  voraberein  ;ils  lustige 
Person  (vgl.  s.  237).  Dadarcfa  anterecbeidet  cr  sîcfa  *Hir 

wesefltUch  voni  Tcufel  und  vom  Viea,  die  sïc-li  erst  all- 

niiihlicli  zu  inelir  oder  woniger  ausgt'priigti'it  lusiigcri  Per- 
sonen  entwickolten.  Jcner  Umstaml  war  aôier  Entwleke- 

lang  der  Narrenrolle  hindôrlfch;  ebenso  aaeh  du  starr 

Tjpiscbe  wàner  Ersclieînung  (vgl.  S.  237).  So  weii  also 
aberbaapl  von  einer  Entwïckelung  beîm  Narren  gereâel 

werden  k;um.  beginnt  sic  erst  da,  wo  die  dos  Teufele  and 
des  Vice  oadet. 

Betracbten  wir  nun  die  einzolnen  Ptinkte,  an  denen 

wir  sine  Eatwiokelung  des  Narrentypus  beobaehten 
Irttaoon, 

Des  Narren  Komik  stellt  als  Qesamtheit  aine  Ver- 

edelung  der  Komik  des  Vice  dar  (vgt  S.  961).  Wir  bo- 
iin'iki  n  abei  aucb  innerbalh  der  Narrenrolle  selbst  aine 
fortuehreitende  Verfeinerung  des  t  leschmacka.  Mat  braneht 

nur  Shakespeare 's  Narren  Touchstone  (vgL  S.  267  If.)  und 
Peste  (vgl,  S.  271  ff.)  mil  dem  Narren  in  AnM  (vgl.S.863. 

\  "l.  M;nilv  !  206  t[.\  .The  Bevesby  Sword  Play",  datiert  von) 
2Q.Okt,  177»,  worln  ein  Narr  mil  ffinfsahnen  ala  Horiskolttiuor  aul- 

triii.  Fwnor  I  280  ff.:  .Oxfortshire  si,  George  Play",  1830  und  aoen 
gpttor  anfgefiihrt;  dur  den  Moriskotwiï  anfiHirenile  Narr  wird  hier 

Hwry  Andrew*  genannt  (vgl,  ..Mtrry  (hrtk"  s.  E»  und  Amn.  194), 
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253.  262)  zu  vergleichen,  uni  augenfâllige  Belege  fttr  einen 
solclien  Fortschritt  zu  linden.  Nach  Shakespeare  gîng  es 
freilicli  wieder  bcrgab:  der  zunehmenden  Verrohung  des 
cnglisehen  Dramas  Uberliaupt  entsprach  auch  eine,  im 

Yergleich  zu  Shakespeare,  niedrigere  Stufe  der  Narren- 
komik. 

Der  bemerkenswerteste  Zug  in  der  Entwickelung  des 
Narren  ist  seine  mimer  grossere  Annàherung  an  den  Clown. 

Dièse  Anniiherung  *  wurde  durch  mancherlei  Verhâltnisse 
gefordert:  1.  dadurch,  dass  die  untersten  Abarten  des 
Narren.  der  Possenreisser  niederen  Ranges,  oder  gar  der 
Bordellnarr,  dem  eigentliclien  Clown  schon  so  nahe  stehen, 
dass  sie  als  vermittelnde  Ûbergange  zu  diesem  gelten 
konnen;  2.  dass  auch  selbst  der  Hofnarr  trotz.  seiner  be- 
vorrechteten  Stellung  in  seiner  Eigenschaft  als  hâuslicher 
Bedienter  sicli  mit  dem  clownartigen  Diener  in  manchen 
Punkten  beriihrte;  3.  dass  auch  schwachsinnige,  also  in- 
folge  ihrer  durchaus  objektiven  Komik  mit  den  Clowns 
wesensverwandte  Personen  als  Berufsnarren  dienten; 
4.  dass  gewohnlich  dieselben  Schauspieler,  die  in  den 
Xarrenrollen  auftraten,  aucli  die  weit  zahlreicheren  Clowns- 
rollen  zu  geben  hatten;  5.  dass  sowohl  Narr  als  Clown 

im  Morisko-  und  Jigtanze  eine  Rolle  spielten  (vgl.  S.  233. 
234,  und  Anm.  248.  249.  250.  258).  WUhrend  Shakespeare 

selbst  noch  die  Begriffe  „Xarr"  und  „Clown"  streng  schied 
(vgl.  S.  265  ff.),  wurden  sie  schon  bald  nach  seinem  Tode 
mit  einander  verwechselt,  wic  die  fehlerhafte  Eintragung 
der  Narren  Touchstone,  Feste,  Lavache,  und  des  Narren 

in  Oth.  als  „Claumsu  in  den  Personenverzeichnissen  der 
ersten  Folioausgabe  von  Shakespeare's  Werken  von  1623 
beweist.  In  der  Zeit  nach  Shakespeare  kam  es  auch  immer 
haufiger  vor,  dass  dem  Narren,  auch  wo  er  nicht  schon 
an  sich,  durch  seine  niedrige  soziale  Stellung,  etwa  als 

Bordellnarr,  einem  Clown  glich,  die  einem  solchen  ange- 
messenen  Ziige  einer  objektiven  Komik  zugewiesen  wurden. 

In  vereinzelten  Fallen  macht  der  Narr  auch  noch 

andere  Wandlungen  durch,  die  auf  die  ursprdngliche  Art 
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seiner  Kornik  zerse.tzend  wirken.  Er  winl  gelegentlicli  gar 

nieht  in  seineni  hiT-ntsmiissï^-ii  Spassiuaeliertum,  sondern 

in  dem  iliru  eigenen  persi'inliclifii  (  'baraktar  rorgefillirt 
(Carlo  Biiftbiic  S.  265;  vul  rbob  des  Narrea  in  Mail,  S.  298). 

Villïo  in  Double  (S.  392)  ist  zwar  Hofmirr.  ermRBgelt  aller 
des  filr  aile  Bernfenarrsn  su  weBentUchen  SleBiente  dw 

Komik.  Tony  in  Wife  |S.  2114)  und  besonders  Geta  in 
Propli.  (S.  293)  sind  zujrleidi  SpassmnebrT  und  Sclielme 

(^btfl»«");  ilire  Bosbeit.  widersprieht  diircliaus  der  seBstigeii 
H;«i  nilosiirk'-il   dee   Vinvn 

Die  Rinfllisse,  die  der  eaglîsche  Btîlmennarr  durcb 

fremde  Littéral  urcn  erfahren  bat.  siml  im  ganaea  niclit 

Bebr  erbeMieli.  Die  inaunigfaelien  Kimvirkmigen  aus  Alter- 
tum  unil  Mittelalter.  welclie  die  einzelnra  Bestnndteile  der 

Xarreutniebl  bestlmmeil  liali'i'ii,  w  inili-ii  sehon  nlirn  (S. 291  il. I 
beaproeaea.  Der  aatike  Pa-rosit"*)  aient  bu  setton  un- 
mittelb&r  aie  Uodell  ffir  dan  BeuEeftUchet]  Narres:  so  bei 

Uario  Baffooe  in  Ont  (S.  386)  uad  Passarelto  in  Mate. 

iS.  389);  areterer  ist  ja  aber  gar  nicbt  ati  \air  ira  ge* 
wiîlinlic.bei]  Saine  anzuselien.  Dass  Carlo  BalTow  aasser- 

ilnu  aiieb  nooh  einem  aUri.iinise.heji  „scurra"  nachgebildet 
Bt&D  mau.  wurile  oben  erwaiwt.  Ancli  Amli^viui  in  Volp. 

iS.  387)  ist  i.'in  Spassmadicr  narb  antikein  HuBter.  Der 
Qraeîoso  des  spariisdieri  Drainas  selieint  lïir  Aeo  Spass- 
maclier  fteta  in  Propii.  (S.  394)  ein  VorbJld  gswesen  EU 

Ben  ;  ebenao  auch  der  mit  déni  Graciiiso  verwandte  Sancho 

Pansa.  Dass  auch  italienische  Eint'Hisse  bei  der  Aus- 
gestaltung  des  Narrentypns  mîtgewirkl  habon,  ist  wahr- 

-rinjnlub:  dit'  Xanica  ..Passarello'-  (S.  289)  und  ,,'Don- 
dolo'"  (S.  290)  z.  1!..  wie  aueh  die  der  iilii'i^en  Peisimeii. 
und   (iberbaupt  der  Inhalt    der  betreffenden  Stilcke   .Maie. 

'-**'(  Mail  kOnnte  vielleicht  veroocht  sein,  die  gelegenllicli  h-ini 
Narrcn  hervortre  tende  G  ici-  naeb  Trinltgeldern  (vgl.  Peste  in  Tw.. 
S,  878;  Plekadtll  tn  Help,  s.  •<<»■:  mf  tien  Biafluse  dus  Parasite»  zu- 
riiekîutïihren.  Das  hiesse  nlwr  docli  nur  oînc  sHir  iiatiirliehe  Kr- 
Mhemniig  lu  all/.u  kûnstllcher  Weise  deutan.  -lene  Trinkgeldgîer 
crklttrt  sicl)  ilucli  viel  l'inlaclier  au*  lier  Bedienti'nMcMuriK  des  Xarri'ii. 
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und  Fawn,  legen  die  Vermutung  nahe,  dass  ihre  Trâger 
Xachahmungen  von  Gestalten  der  italienischen  Litteratur 

sind297).  Icli  bin  abcr  nicht  imstande,  solche  italienische 
Einfliisse  im  einzelnen  Falle  an  einem  englischen  Narren 
mit  Sicherheit  zu  crweiscn  (docli  vgl.  S.  225).  Sonst  sind 
mir  keine  fremdliindischen  Einfliisse  auf  die  Rolle  des 

Xarren  aufgefallen. 
Wâhrend  der  Typus  des  Vice  oder  der  des  Clowns 

sich  nicht  scharf  abgrenzen  lasst,  und  es  daher  unmOglich 
ist,  in  jedem  Falle  genau  zu  bestimmen,  ob  eine  bestimmte 
einzelne  Gestalt  als  Vice  oder  als  Clown  zu  gelten  habe, 

oder  nicht,  stellt  der  Narr  einen  in  sich  vtfllig  abge- 
schlossenen,  leicht  festzustellenden  Typus  dar.  Zum  Be- 
griff  eines  BUhnenarren  von  gewohnlicher  Art  gehflren  drei 
Merkmale:  1.  wie  der  Clown,  aber  im  Gegensatz  zum  Vice, 
dem  als  einer  melir  oder  weniger  abstrakten  Gestalt  die 
Eigenschaft  der  Personlichkeit  fehlt,  ist  der  Narr  das 
dramatische  Abbild  einer  wirklichen  oder  erdichteten  Per- 

sonlichkeit; 2.  er  stellt,  im  Gegensatz  zu  Vice  und 

Clown298),  einen  Menschen  dar,  der  die  Belustigung  anderer 
Personen  des  betreftenden  Stiickes  berufsmâssig  betreibt; 

3.  er  trîlgt,  wie  mitunter  auch  der  Vice,  ciber  im  Gegen- 
satz zum  Clown,  ein  besonderes  Kostttm,  die  Xarrentracht, 

die  ihn  als  berufsmassigen  Spassmacher  kennzeichnen  soll. 
—  Obwohl  somit  der  Narr  einen  deutlich  abgesonderten 
Typus  darstellt,  ist  er  doch  mit  manchon  andern  Dramen- 
gestalten  nahe  verwandt.  Seine  Verwandtschaft  mit 

dem  Vice  ist  schon  mehrfach  hervorgehoben  wrorden  (vgl. 
besonders  S.  181  ff.  186);  die  Beriihrungspunkte  zwischen 
ilun  und  dem  Clown  wurden  eben  (S.  300)  erwiihnt.  Der 
Narr    gleicht    auch    in    einigen    Punkten    dem    antiken 

#297)  l'ber  Boccaccio's  „Decameronu  als  Quelle  der  Haupthandlung 
in  Fawn  vgl.  Koppel  A  S.  27. 

**)  Allerdings  hat  auch  der  clownartige  Diener  zuweilen  die 
Aufgabe,  seinen  Gebieter  durch  drollige  Spllsse  /ai  unterhalten;  er 
unterscheidet  sich  aber  dann  immer  noch  vom  Narren  durch  den 

Mangel  eines  Narrenkostums. 
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Der  zuwt-f ti-n  liui'Ii  jMi  engfecbea  Draina  I 

gcgnciuie  Pnrasil  musstn.  gleîrh  déni  Xarren,  seinen  Brnt- 

geber  durch  seine  Boherze  erlieitern:  er  pflegte  nber  aui'li 

zngleieh  i'in  arger  Schnieichler  zu  sein,  wahrend  B*er  Naw 
uni  so  wenïger  Grunil  znin  Sehiiieiebeln  batte,  ala  er  ja 

ilurch  sein  Kairenprivileg  vor  ehvatgen  uuangenefameu 
Folgen  einer  von  ilini  verkiindeten  nnbeqiienieu  Wahrheit 

hinreiebe.nd  gescbiîtzt  war.  Ausserdem  liegt  der  Sebwrr- 
[iiinkt  beim  Parasiten  in  seinem  Sebmarolzertum;  der  Narr 

aber  ist  vor  alleni  ISpassmacher,  nnd  nur  sellen  Sr.bniarotzer 

(vgl.  S.  301).  —  Die  vorwiegeud  aktive  Kumik  des  Xarren 
bringt  ibn  auch  in  Bortthruog  mit  der  hautigen  Kolle  des 
cynisehen  SpOtters.  dem  aucb  der  Viee.  ofl  Ldmlieh  ist 
(vgl.  S.  102  ff.).  In  Carîo  Bufîonc  in  Out  (S.  285)  fallen 

beide  Bollen,  Narr  nnd  Cyniker,  sogar  zusanimen;  der 

Narr  in  ibin  ist  allerdings  ans  dem  gewobnten  Xarren- 
geleise  geraten.  Das  cynisclie  Uisterninid  Tbersitcs  in 
Troil.    iïbt,    oline    tlialsîieblicli   Berufsnarr    su    sein,    doeb 

garadezu  die  Panktionen  einee  HauBnarreu  des  Achilles  nus. 
/uni  Seliinss  dièses  Abselinitts  seien  noch  einige  Be- 

iiierkunge.it  liber  die  Personennamen  der  Xarren  bei- 
gefiigt.  Wenn  der  Bfihriennarr  auf  eîne  entsprecheDdfl 
Grattait  des  wirklicaen  Lebens  zurllekgelit,  wïrd  dereu 

Naine  oder  Spitznauio  unverilndei't  bcibebalteu:  so  bei 
Ralph  Simnell  (S. 268),  Will  Suninier(s)  (S.  263  ff.  290  ff.), 
vielleicbt  auch  bei  Base  (S.  292);  bei  Patch  (S.  291). 

Die  Namen  „Feste"  (S.  271  ff.)  uud  „Toay"  (S.  294  ff.) 
scheineu  willkiirlich  gewnldl;  sie  enllinllen  wenigstens 

durebaus  keine  auch  nocti  so  lose  Bezichung  zu  den  l'er- 
suulichkeiten  ihrer  Tragcr,  ini  Gegensatz  zu  den  Namen 
des  Vice,  die  stets  eine  solche  Beziebung  ia  sicli  aohlieasan. 

lu  vielen  Fiilleu  Bol)  ilurcli  die  Spracbe,  der  die  betreffende 

-Xaireiislbrin  angehtJrt,  offnnbar  die  Xationnliliit  der  Narrer! 
angedentel  werden:  so  werden  Geta  (S.  293ff.)  alsRûmer, 

Passarello    (S.    289),    Dondolci",»|    (S.    290),    Andréa 

™)  Das  Wort  „tlmidolo"  li^dcutet  irti  liai.  .GcliUnge,  Butimel. 

Peipeodlke]  der  '  hr.' 
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(S.  297),  vielleicht  aucb  Trinculo  (S.  283  ff.)  als  Italiener, 
Lavache  (S.  274  ff.)  als  Franzose,  Pickadill  (S.  296) 
und  Jeffrey  (S.  297)  als  Englander  gekennzeichnet. 

Andere  Xamcn  driicken  noch  engere  Beziehungen  zur  be- 

treffenden  Xarrenrolle  aus  (,,redendc  Xamen")-  Die  niedrige 
Komik  des  Bordellnarren  Pompey  Bum  (S.  279  ff.)  wird 

schon  durch  dessen  Familiennamen  „Bum"  ausgedrlickt  : 
der  Xame  steht  ausserdem  ira  Zusammenhang  mit  dem 
Kosttim  seines  Trâgers  (vgl.  S.  227  und  Anm.  211).  Der 

Xamc  „Carlo  Buffone"  (S.  285  ff.)  bezeichnet  die  Xarren- 
rolle seines  Besitzers,  ,,Androgyno"  (S.  287)  die  Zwitter- 

natur  des  Hermaphroditcn.  Durch  don  Xamen  „Babulo" 
(S.  287  ff.),  der  italianisierten  Ableitung  von  „to  babble", 
wird  der  betreffende  Xarr  als  schwatzhaft  charakterisiert 

(vgl.  S.  257).  AVas  endlich  der  Xamc-  „Touchstone" 
(S.  260  ff.)  besagen  soll,  gcht  aus  ciner  Stelle  in  As  (I  2. 
55  ff.)  bervor,  \vo  Celia  in  einer  Art  Klangspiel  mit  den 

beiden  bedeutungsvcrwandten  Wortern  „Touctistoneu  und 
ywheMone"  bemerkt:  „ Nature . .  .hath  sent  this  fool  for  our 
whctstone;  for  alwaya  the  dulness  of  the  fool  is  the  whct- 

stone  of  the  wits". 



VI.  Die  Clowns. 

A.  Ursprung  von  Namen  und  Rolle.    Unterarten. 

Allgemeine  Bemerkungen  uber  die  Clowns. 

Die  etymologiscbe  Erklarung  des  Wortes  „clownu  macbt 
Scbwierigkeiten.  Das  Wort  taucht  erst  in  der  zweiten 

Halfte  clos  16.  Jabrbunderts  auf.300)  Neuerdings  wird  meist 
germanischer  Ursprung  des  Wortes  angenommen.  Skeat301) 
beliauptet  skandinavische  Herkunft  des  Wortes,  und  stellt 
es  mit  dem  neuisliind.  klunni,  dem  schwed.  mundartlicben 

Huns  -  ̂ Bauerntolpel"  zusammen.  Dieser  Auffassung  baben 
sicb  aucb  Kluge  und  Lutz  angescblossen.302)  Murray300) 
niinmt  spiite  Entlebnung  aus  irgend  einer  niederdeutschen 
Quelle  an.  Er  vergleicht  das  Wort  mit  dem  neufries. 

lionne  oder  kliïnne,  dem  neundl.  Jcloen,  beides  -  „plumper 
Tcilpel";  die  Grundbedeutung  fur  aile  dièse  Wtjrter,  die 
offenbar  mit  den  oben  genannten  skandinavischen  urver- 
wandt  sind,  ist  „Klotzu.  Dass  das  Wort  clown,  erst  ira 
10.  Jabrhundert  zum  Vorschein  kommt,  beweist  freilicb 

noeb  nicbt,  dass  es  erst  damais  in  den  englischen  Spracb- 
scbatz  aufgenommen  worden  ist,  macht  aber  immerhin  die 

von  Skeat  und  von  Kluge -Lutz  aufgestellte  Etymologie 
wenig  glaubbaft,  da  bei  skandinaviscbem  Ursprung  des 
Wortes  die  Entlehnung  500 — 600  Jabre  frtiber  statt- 
gefunden  baben  mlisste.  Dem  von  Murray  herangezogenen 

ndl.  kloen  aber  wiïrde  im  Ne.  cher  eine  Form  *cloon  ent-, 

a»)  Vgl.  Murray  II  53*2  II. 
m)  Etymological  Dictionary  of  the  English  Language.  2.  Edit. 

Oxford  1888. 

s02)  English  Etymoiogy.    Strassburg  1898. 
Palaestra  XVII.  20 
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sprechen;  die  auf  ndl.  Wôrter  mit  oe  zurttckgehenden  eng- 
lischen  Entlehnungen  baben  sonst  stcts  oo:  abof,  boor, 

prouve,  sloop.  Murray  sagt  ja  allerdings  nicht,  dass  ?ichwnu 
direkt  vom  ndl.  kloen  abstamme.  In  welcbem  Verh&ltnis 

steht  nun  aber  die  Grundform  des  englischen  Wortes  zum 
Ndl.?  Wie  ist  insbesotidere  der  Stammvokal  ow  in  cloum 

zu  erkl&ren.  So  lange  dièse  Fragen  noch  nicht  befriedigend 

beantwortet  worden  sind,  muss  auch  Murray's  Etymologie 
des  Wortes  cloum  als  unsicber  gelten. 

Frtiher  wurde  das  Wort  gewohnlich  als  eine  Ableitung 

vom  lat.  colonus  „Bauer,  Landmann",  aufgefasst.  Dièse 

Erklarung  galt  schon  im  17.  Jahrhundert.  In  Ben  Jonson's 
Tub  (p.  638 1)  begegnet  ein  Klangspiel  mit  den  beiden 
Worten  clown  und  colon: 

,.A  Middlesex  clown,  and  ont  of  Fimbury, 

They  were  the  first  colons  o'  the  hingdom  hère", 

woraus  die  Wahrscheinlichkeit  hervorgeht,  dass  Jonson 
die  beiden  Worte  als  etymologisch  verwandt  empfunden 

habe.  Murray300)  zitiert,  obwobl  er  selbst  die  Ableitung 
von  colonus  nicht  anerkennt,  unter  Clown  1:  1662  Fuller 
Worthies  II 177  „clown  from  Colonus,  onc  that  plougheth 

the  ground".  Direkt  aus  dem  Lat.  kann  cloum  jedenfalls 
nicht  abgeleitet  sein;  eine  solche  Ableitung  ist  das  oben 
erwâhnte  colon,  also  ein  Wort  mit  anderem  Lautstand. 
Auf  den  âlteren  Sprachstufen  der  romanischen  Sprachen 

aber  ist  colonus  (ausser  im  ital.  colono  ■■=  Landmann)  nicht 
durch  Ableitungen  vertreten.*,°3)  Trotzdem  glaube  ich, 
dass  die  friiher  libliche  Ableitung  des  Wortes  cloum  aus 
dem  Romanischen  nicht  schlecbthin  abzuweisen  ist,  sondern 
wenigstens  einer  erneuten  Erwagung  wert  wâre.  Dem  ne. 
cloum  fehlt  zwar  eine  me.  Entsprechung;  wâre  aber  eine 

solche  vorhanden  gewesen,  so  mtisste  sie  *clûn  gelautet 
haben.  In  diesem  Falle  wâre,  wenn  wir  romanischen  Ur- 
sprung  des  Wortes  voraussetzen,  dessen  Lautentwickelung 

k*)  Das  nfrz.   colon   ist   kein    romanisches    Erbwort,    sondern 
pttteres  Lehnwort  aus  dem  Lat. 



ma  lier  lai.  Urform  bis  mm  Ne.  gane  iîhnlich  der  des  ne. 

/ii./'//.    1 1 ■■      nouil    (eu       !■)  <  Hiiglonorm.  rttKM   [vu    -    it)'"*). 
Es  wftre  daiin  also  aucfa  eine  freilloh  nfohl  belegte  anglo- 

norni.  Forva  p(h)^h«3"'')  aiLZuneiimci].  Lautlirh  anmSglicli 
ist  die  Ableitung  aua  dera  BoHianisefaen  also  kdnaavega. 

Dei  ttaagel  an  Belegen  fttr  dae  Wort  in  Me.  und  Angïo- 
nnrm.  maclit  obigo  Krkiarnii}.'  zwar  zveifeUiaft;  sir  Es)  aber 
doch  mindestens  niclii  unwahrscheiQlicher  als  die  ron 

Skeal  und  von  Kluge-Lutz  angenommene  Etvmologie,  mit 
der  daa  spSte  Aaftauclien  de8  Wortes  eiirentlic.h  norli 
aehverer  zu  verefabares  ist. 

Wia  die  im  16.  .ialirlnindrri  melirl'ach  vorkoninie.ndeii 
NebenfoniK'ii  do yne  oder  drôle'00)  eîch  zu  der  ublîchereti 
Fora  rfown  verhalten,  ist  in  jedam  Faite  schwer  zu  er- 
kliiivn.  ob  inan  nuii  die  Quelle  dai  Wortes  im  Geruiani- 
sclien  oder  im  i;   aiiis.'iicn  aacht 

Dae  Wort  domt  wird  in  dreifacaer  Bedeutoog  ge- 
braacht:  es  beâeutet  i.  Baser,  oft  ohae  irgenâwelehea 

komisenen  Nebensinn;  2.  TSlpel,  Rflpel;  S.  die  in  der  Boite 
eines  solcben  TOlpele  oderBûpela  anftretenâe  lustige  Person 

des  engiiachen  Drainas.    Wenn  dus  Wort  aus  dam  Oor- 
ii  stammt,  wiiiv  < I i > ■  zwuite  Bedeutmig  die  111- 

Bprungliche,  and  die  beiden  atidern  erst  ans  jciier  hervoi- 
gegangen;  bei  romanischem  EJrsprung  dagegan  isi  die  orste 

al-  die  <  Irundbedentung  des  Wortes  zu  betrachten.  Natlir- 
Inli  liai  unsere  Jnterauchung  es  nur  mit  solchen  Clowns 
/ai  tliim.  ani  die  die  drittfl  Bedeutong  pasat;  doch  ist  es 
im  Ebizelfalle,  besonders  wenn  die  betreffeade  Clowwrolle 

oar  episodreci  ist,  nient  immer  nidglich,  jene  drei  su  eog 

mit  einauder  zusuutiii'iiliiiii^ï'iult-'ii  liedeututigendes  Wortes 
zu  untersclieiden. 

Der  Clown  ist  der  dramatisent  Vertreter  der 

onteren  Volksklassen  (vgl.  S,  28).    Sein  wesentlichstes 

*")  Vgl.  Bilir.-iis  ni  Puais  arandrfss  1 1  980 
:"'i  \:i.  Setwan-Behrens,  Gruam.  d.  Wrt  4.  A11IÎ.  Lefpilg 

tSBB,  s.  125,  §271  Anni.:  „Im  Angionorm.  begegnet  Anafall  sot- 
tontger  Virlcalfl  berelts  im  VI.  Jabrhundort". 
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Merkraal,  ira  Gegensatz  zu  der  vorwiegend  bewusstcn 

Komik  des  Narren,  ist  das  Tulpelhafte,  Urwuchsige306). 
Die  niederen  Stànde  waren  daraals  von  den  hoheren  durcb 

eine  viel  breitere  Kluft  gescbieden  als  in  unsern  Tagen. 
Die  Litteratur  war  durcbaus  aristokratisch  ;  die  unteren 
Scbichten  des  Volkes  kamen  nur  soweit  fur  die  Litteratur 

in  Betracbt,  als  sie  mit  don  oberen  in  BerUhrung  traten. 
Dies  gescbah  nun  gewohnlich  nicht  anders,  als  indem  sie 
sich,  vom  damais  allein  massgebenden  aristokratiscben 

Standpunkt  aus307),  mehr  oder  weniger  lacherlich  maehten. 
Tâppisches  Wesen  undNaivetat,  mit  einer  grosse- 
ren  oder  kleineren  Zuthat  von  gesundem  Muttcr- 
witz308),  sind  auch  noch  in  unserer  Zeit  die  Merkmale  des 
Bauern,  wenn  er  vom  Lande  in  die  Grossstadt  kommt, 
und  hier  mit  dem  feinen  blasierten  Stadter  zusammentrifft. 

Dièse  typiscben  Bauerneigenscbaften  traten  vor  drei  Jahr- 
bunderten  natQrlicb  noch  viel  starker  hervor  als  jetzt; 
und  nicbt  nur  dies,  es  standen  damais  auch  viel  grtfssere 
Kreise  der  Gcsellschaft  in  sozialer  Beziehung  und  in  ihrein 
Bildungsgrade  mit  dem  Bauerntum  auf  gleicber  Stufe. 
Vom  BQrgertum  hatten  sich  erst  einige  Scbichten  aus  dor 
Gesamtheit  losgelost.  zu  einem  selbstiindigen  Stande  cmpor- 
gearbeitet,  und  begonnen,  sich  als  wichtigor  Faktor  im 
gesellschaftlicben  und  Staatsleben  neben  Adel  und  Ucist- 

806)  Vgl.  Thummel  I  231. 

m?)  Auch  Shakespeare  war  durchaus  in  den  aristokratischen 
Anschauungen  seiner  Zeit  befangen  ;  dies  lehren  uns  besonders  die 
Szenen,  wo  cr  ganze  Scharen  niederen  Volkes  mit  den  hoheren 
Stftnden  feindlich  zusammenstossen  lHsst,  wic  z.  B.  in  H  6  B  und  in 

Cor.  Uberall  in  solchen  Fallen  geradezu  eine  Verachtung  des  ge- 
meinen  niederen  FtJbels,  nirgends.  was  uns  heute  so  selbverstHndlieh 
erscheint,  ein  VerstHndnis  fur  soziale  VerhRltnisse,  obwohl  doeh 
hauptsHchlich  soziale  Ursachen  sowohl  dem  Aufstande  des  Jack  Cade 
und  seiner  Anhanger  in  H  6  B.  als  auch  dem  Kampfe  der  Plebejer 
mit  den  Patriziern  in  Cor.  zu  Grunde  lagen.  Ich  spreche  deshall) 
natiirlich  Shakespeare  keinen  Tadel  aus,  sondcrn  iuhre  dies  nur  als 
charakteristisch  fiir  ihn  und  die  damalige  Zeit  iiberhaupt  an. 

a»)  Vgl.  Thummel  1  232. 



ik.'it  urlltint   v.u   îiiiulii'ii.     Dit  Haiinlli'îl  des  sUidtischrn 

Blirgertums    bildci   îch  ausammea  mit  dem  Btaeratain 

Rrumenbangende  Masse.  Su  uml'assi  audi  der  Be* 
_[ïir  .,efown"  lui  16.  und  t7.  Jahriiondect  viol  mefar,  aft 
der  Begriff  nBauerntfllppl"  in  unsererZeit  Nient  mir  die 
Battent  sehleehdiii)  gehorten  zu  den  Clowns,  Bondern  aneh 
dfe  DIener  and  manche  BBrger,  danmtor  besondera  die 
Kandwerker,  und  dïe  Vertreter  der  hocbwobUOblichen 

Polïzei.  dleBOttcl  mi<l  <  i--rî.  Iilsdi.-n.-i  ̂ "l.  Thilmmel  (J  251 
bis  2581  rechnel  zu  den  Clowns  sogar  die  unterste  Stoft 

dea  Adèle,  die  zur  Grontrç1  gehflrîgen  Ifindlichen  Friedeas- 
richter  Sballow  und  Silence  in  946,  oder  Landjtinker 

wie  sir  Toby  Beleh  und  Sir  i  Ihristopher  Aguerheek  in  Tw.; 

Wiilk'r  (S.  282)  slehl  den  Kuppler  Pandarus  in  Troil.,  ja 
OeehelliausM  (Il  12B)  sogar  den  Prinwa  Oloten  alsCtowa 
an.  AUerdipgs  isl  es,  wîe  eohon  oben  [S.  802)  betoal 

wnrde,  niriit  leicht,  den  ï^nus  des  Clowns  gegen  indexe 
Typer  absugrenzen;  am  seWierîgsten  ist  es,  eineGrenzo 

des  Clowns    ili  oben  bin,  d.  h,  da  /u  bestimraeo,  wodie 
miteren  Volksklassen  allmahlicb  in  tHe  adberen  Btânâe 

flb<  rgeben.    Als  Clowns  im  weitesten  Bînne  kOnnte  nian  jii 

aile  ebjektW-8   isehen  Personen  betraclrten,  die  in  korper- 
lîeher  "iirr  geiatiger  HJnsîcbt,  oder  in  beiden  zugleieli, 
îrgendwîe  alsTQlpel  gezeichnal  sind.  15s  liesse  sich  dalier 
auch  mil  Bechi  von  Clowns  uns  den  hlîheren  Stîinden 

Bprechen,  wenn  allein  der  Inhalt  der  lietrettonden  Iîolle 

li.  i  in  ksii  litiL't  wiril.  in  formaier  Rezicliung  aber  biihen 

nm-  Bolche  GeataltKn  aïs  Clowns  zu  gelten,  die  der  damalige 
Sprucbgebrauci]  als  solche  bezeichnet;  ans  diescin  Bpr&cb- 
^ebraucb  aber  liissl  sich  nirgends  erweîaen,  dus  tnan 

damais  den  Begriff  ̂ elotm"  atieh  auf  lândHche  Friedens- 

*»)  Die    l'uii/'-i.    die    io   gern   der   Bill   ndlcbtnng   und  ricm 
limiter,  ja  aer  Kunsl  iiberhaupl  Peawln  anlegt,  spielte  hn  Blteren 

.  n-ii-i  knn  Draina  l'nsi  immcr  einc  rechl  traurige  Etoile  (se  sottm 
aSau-cA"  m  wisri.,  vgt.  s.  ICO).    Durch  Karitcierung  ilirer  Vertreter 
rttebteri    ich  die  Biihnendlchter  Tôt  ail  die  Bnelldea,  aie  slâ  i   1er 
Pollue I  erdolden  inusstai. 
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richter  und  Landjunker,  geschweige  denn  auf  Prinzen  aus- 
gedehnt  habe.  Derartige  Gestaltcn  scien  daher.  auch  wenn 
ihre  Komik  einen  clownartigen  Anstrich  hat,  aus  unserer 

Betrachtung  vorlauiig  aasgcsclilossen;  sie  sollen  im  An- 
hang  zu  vorliegendem  Abschnitt,  wo  von  den  Auslâufern 
des  Clowntypus  die  Rede  sein  wird,  behandelt  werden. 
Als  édite  Clowns  sehe  ich  nur  solche  im  engsten  Sinne 
des  AVortcs  an,  also  diejenigen  lustigen  Personen  im  Drama, 
die  einem  niederen  Stande  angehoren,  und  denen  das 
Merkmal  der  Tolpelhaftigkeit  in  grosserem  oder  geringerem 

Grade  anhaftet310).  Zuniichst  haben  wir  es  also  nur  mit 
derartigen  eigentlichen  Clowns  zu  thun. 

Thlimmel  (1233)  erkennt  auch  weibliche  Clowns  an: 

als  solche  stellt  er  von  Shakespeare's  Gestalten  die  Anime 
in  Rom.,  sowie  Mrs.  Quickly  in  H  4  A  und  B  und  H  5  hin. 
Dass  auch  weibliche  Personen  zu  den  Clowns  gerechnet 
worden  sind,  Kisst  sich  freilich  nicht  ohne  weiteres  von 

der  Hand  weisen.  Zuweilen  wird  der  Ausdruck  rclotm$u 
als  gemeinsame  Bezeichnung  fur  „Bauernburschenu  und 
„Bauerndirnen"  gebraucht311):  mit  ,,cloumsu  in  obigem  Sinne 
sind  aber  niemals  lustige  Personen  gemeint.  Da  es  sich 

durchaus  nicht  erweisen  liisst,  dass  die  Bezeichnung  „chivnu 
im  Sinne  von  „lustige  Person"  auch  auf  weibliche  Personen 
ausgedehnt  wurde,  ist  Thtimmers  Aufstcllung  von  weib- 
lichen  Clowns  zu  verwerfen. 

Als  Ûbertragung  des  Hof-  und  Hausnarren  der  Wirk- 
lichkeit  ins  Drama  ist  der  Narr  der  typische  Vertreter 

eines  einzelnen  bestimniten  Berufs.  Der  Clowntypus  da- 
gegen  ist  von  viel  grosserem  Umfang,  da  er  ja  die  niederen 

Volksklassen  in  ihrer  Gesamtheit,  also  einc  ganze  Stufen- 
leiter  von  Berufsarten,  umfasst.    Seine  Ausgestaltung  im 

8,°)  Dies  gilt  allerdings  nicht  mehr  fur  die  jiingeren  Renaissance- 
dramen,  in  denen  das  Wort  ..clown"  zuweilen  einc  lustige  Person 
schlechthin  bezeichnet,  wo  also  auch  eine  nicht  tolpelhafte  Person 

unter  Umstanden  „cloum"  genannt  werden  kann. 
8»)  Z.  B.  in  Bac.  (111  1  ff.):  „Enter  Margarct,  .  .  .  toith  Thomas 

and  Joan,  and  other  clowns." 



311 

nen  ist  daller  auch  viel  mannigfal(ii:|,r  aïs  die  des 
Xarren.  dessen  versehiedenc  Hpielarten  ja  doeli  nur 

V&riationen  eues  einzigen  Bcrufes  sind.  Als  typiscta 
Vertreter  einer  ganzen  Gesellsclmftsklasse  sind  die  Clowns 

fin'ti.sn  vielfaltig  gegliedert  ma  dièse  QeseJlschaftskl&sse 
sflhst.  Bei  einer  so  vielgestaltigen  Gliedemng  triigt  der 

Clown  natlirlicli  nient,  wie  der  Narr.  eine  beatimmtfl  fest- 
stehende  Tinelit.  Der  Clown  als  solelier  ltcsilzt  tlberhaupt 
kenic  iiussercn  Kennzeichen.  Sein  Kostlim  dient  nur  als 

Merkmal  seiner  jeweiligeii  lierufsart  als  Bauer,  Sebafer, 

Karrncr,  Dianer*"),  Handwerki-r,  Billtel,  u.  s.  w.  Die 

Tracht,  die  ftir  die  A'arrenrolle  so  wichtig  ist,  bat  beim 
t 'lown  eïne  ganz  nebcnsachliche  Bedeutung. 

Wenn  wir  die  zahlreichen  Clowns  des  Alterna  eng- 
lischen  Drainas  aach  ihren  verecbjedenen  Unteraxten  cin- 
Euteilen  versuchen,  so  scheint  auf  den  eraten  BUck  die 

Einteilung  nacb  ihren  Beruikirfen  ani  tiaehsten  zu  liegen. 
Dabei  wiirden  aber  manche  wescnsvcrwandie  G  est  a  lien 

getrennt,  verschiedenartige  Charaktere  in  Biner  Abteilung 
fereinigt  werden.  Thtlmmel  (1243)  stellt  einen  bessâren 

EJateilungsgrund  auf,  indeni  er  die  Clowns  nacb  dem  ge- 
ringeren  oder  grosseron  Mass  Ton  Schlauaeit  gliedert.  iiber 
das  sie  verfligen.  Xoch  angomessener  ftir  die  Clowns  als 

luatige  Personen  crscheint  es  inir,  sie  nach  der  Art  ihrer 

Komik  einzuteilen;  dièse  biingt  allerdings  mit  dem  Grade 
der  Iniiiinilieit  oder  Scldauheît  des  Clowns  aufs  enirsle 

ziisammen,  so  dass  nieine  Einteilung  sieh  mit  der  von 

TbOniinel  nahe  bcriibrt.  Nacb  der  Art  ibrcr  Kondk  zer- 

fallen  die  Clowns  in  vierKIassen,  in  1.  die  bloss  objoktiv- 
koniiscben  Clowns,  die  mit  nur  einer  einzigen  Aus- 

[liilinii'"')  zu  dcn  Rflpeln  geboren;  2.  die  vorwiegend 
l'bjekliv-koiiiiscbeii  Clowns,  auf  deren  grosse  Mehrzah! 

*'*)  Dio  iiblicho  Farl>e  iler  l.ivm-  cincs  [îeilicnteii  in  einem  vor- 
nriniu'ii  Haushalt  war  t>lau;  aussi- nie  m  trugcn  ilie  [Mener  def  kAllgan 
Herrea  gewtihnlich  auch  noeh  riaw  Alizeichcn  der  tieti'uffenden  Adels- familie. 

W)  Der  Clown  in  Fletcher's  Boab, 
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die  Bczeichnung  ..pfiffige  Tolpel'4  sich  anwcndcn  liisst; 
3.  die  vorwiegend  subjektiv-komischen  Clowns,  von 
denen  die  meisten  dureh  die  Bezcichnung  ,.naiv-witzige 

Clowns"  zusammengefasst  werden  konnen:  4.  die  bloss 
subjektiv-komischen  Clowns  der  spiiteren  Zeit110). 
oder  die  uneigentlichen  Clowns. 

Wir  sehen  unter  den  Clowns  aile  Abstufungen  des 

Verstandes  vom  Stumpfsinn  bis  zu  gcriebener  Bauern- 
pfiffigkcit  vertreten.  Die  Iïiipel  sind  geistig  vflllig  wehrlos. 
blosse  Zielscheiben  des  Witzes  fiir  andere.  Die  pfiffigen 
Tûlpel  stehen  in  der  Mitte  zwischen  den  Riipeln  und  den 

naiv-witzigen  Clowns;  mit  ersteren  verbindet  sie  ihre  Tolpel- 
haftigkeit,  mit  letzteren  ihre  Pflfligkeit.  Bei  den  naiv- 
witzigen  Clowns  erscheint  das  Tolpeltum  der  Clowns  der 
beiden  ersten  Klassen  bis  zur  blossen  Xaivetat  gemildert: 
je  nach  dem  Witz,  mit  dem  sie  begabt  sind,  wissen  sie 
sich  auch  im  Fall  eines  Angriffs  mit  geringercin  oder 

grosserem  Geschick  zu  wehren.  indem  sie  den  Spiess  um- 
drehen.  und  auf  ihre  Angreifer  einen  Gegenangriff  machen. 
In  solchen  Fiillen  niihert  sieh  ihre  subjektive  Komik  der 
der  Narren.  Ihr  Clowncharakter  verleugnet  sich  aber 
doch  nicbt;  bei  ail  ihrem  Witze  blickt  doch  immer  wieder 

„dic  bâurische  Einfalt  des  Naturburscheir4  3U)  durch.  Dies 
gilt  allerdings  nur  flir  die  Zeit  bis  etwa  zum  Hôhepunkt 

von  Shakespearc's  Laufbahn.  Spatcr  verwirren  sich  die 
Unterschiedc  zwischen  dem  Clown  und  dem  Xarren  immer 

mehr:  das  Ergebnis  dieser  Verwirrung  sind  die  unechten 
Clowns  der  vierten  Klasse,  welche  die  Tcilpelhaftîgkcit  des 
ursprUnglichen  Clowns  ganz  abgestreift  haben.  und  in  der 
Art  ihrer  Komik  den  Narren  vollig  gh^chen. 

In  manchen  Fiillen  ist  ein  gewisser  Zusammenhang 
zwischen  dem  der  einzelnen  Clownsgestalt  zugemessenen 
Grad  von  Verstiindigkeit  und  der  Bcrufsart  wahrzunehmen: 
die  Polizisten  gehoren  als  lustige  Personen  fast  stots  zu 
den  Riipeln,   die  Bauern   meist   zu    diesen    oder   zu   den 

3")  Thummel  1  232. 
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pfiftigen  Tolpeln,  die  Mehrzahl  der  Diener  zu  den  naiv- 

witzigen  Clowns31"').  Auf  die  iïbrigen  durch  den  Clown- 
typus  zusannnengefassten  Berufe  lîisst  sieh  lïeilich  eine 

solehe  sehematische  Yerteilung  nieht  anwenden:  die  Hand- 

werker  z.  15.  sind  hald  lïlipel  (so  in  Shakespeare's  Mids.), 
bald  p  fi  f tige  Tolpel  uStrumbo  in  Locr.).  bald  naiv-witzige 
Clowns  (Bunch  in  Weak.). 

AYir  liaben  friiher  (S.  41.  47)  gesehen.  dass  zwei  Ab- 
arten  des  Clowns,  der  plnnipe  baurisehe  Liimmel  und  der 

elownartige  Diener,  schon  dureh  die  elownartigen  Ge- 
stalten  der  Misterien  und  liltesten  Mirakelspiele 

vorgebildet  wtirden;  aueh  in  den  Moralitiiten  und  ko- 

mischen  Zwise  liens  pie  len  wurden  beide  l'ntertypen 
fortgesetzt.  Zu  lustigen  Personen  wurden  sie  aber  erst 
im  eigentliehen  Drama  erbol)en:  auf  dessen  Yorstufen 
stellen  die  genannten  Gestalten  bloss  die  Keime  zu  einer 
solehen  Rolle  dar.  • 

Der  schon  mehrfaeh  beriihrte  Zusammenhang  des 
Clowns  mit  dem  Viee  (vgl.  besonders  S.  1S(>)  tritt  zwar 
ausserlich  nieht  so  klar  bervor.  wie  die  Yerwandtsehaft 

des  Narre  n  mit  jenem.  ist  aber  doeb  unzweifelbaft.  Moros 
(vgl.  S.  142  ff.)  und  Simplicity  (vgl.  S.  153  ff.  und  155  ff.) 

konnen  als  elownartige  Vice-Gestalten  oder  als  Clowns 
in  der  Viee-Rolle  gelten.  Als  Zwisehenglieder  zwisehen 
Viee  und  Clown  haben  wir  aueh  die  Gestalten  des  Guno- 
philus  und  des  Piston  (vgl.  S.  1S7  (T.)  kennen  gelernt.  Aueh 

der  Vice  tritt  oit  in  der  Rolle  eincs  lustigen  Dieners,  ge- 
legentlieh  auch,  indem  er  seine  eigentliehe  Tracht  ablegt. 
im  Kostum  irgend  eines  bestimmten  einzelnen,  den  nicderen 

3I5)  Da  der  Bauer  abgesondert  vom  StHdter  unter  seinesgleiehen 
zu  leben  pflegte,  unEerlag  seine  urwiiHisitfe  Naivetat  viel  wenigcr 
dem  abschwachenden  Eintluss  der  Yerieinerung,  als  die  des  Dieners 
in  ci  ne  m  vornelimen  Hanse,  der  bestândig  mit  Ili>!ierstelienden  in 
nalic  Bcrùhrunir  karn,  und  dadurclt  leiebt  im  Vergleidi  zum  Bauer 

einigen  SelilitV  erbielt.  Der  l'iiterseliied  zwisehen  dem  riipel-  oder 
tolpelhaften  Bauer  und  dem  rmiv-witzi^en  Bedienten  ist  also  durch 
reale  Verhâltnis^e  beerriindet. 
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Standen  eigentlimlichen  Berufs  auf  (vgl.  S.  216);  in  beiden 
Fallen  orinnert  er  an  den  spâteren  Clown.  Die  niedere 
Komik.  besonders  die  flir  clen  Clown  charakteristischen 

Ziige  einer  unfreiwilligen  passiven  oder  objektiven  Komik 
erbte  dièse  Gestalt  nicht  nur  von  ihren  Vorlâufern  in  den 

Misterien,  Moralitaten  und  komischen  Zwisehenspielen, 
sondern  weit  cher  noch  vom  Vice,  zu  dessen  komischem 

Apparat  die  objektive  Komik  ja  als  ein  notwendiger  Be- 
standteil  gehorte  (vgl.  8.  210  ff.),  und  der  als  lustige  Person 
iiberhaupt  viel  eber  in  der  Lage  war,  ein  Vermâchtnis  an 
feststehenden  komischen  Motiven  zu  binterlassen,  als  jene 

Vorliiufer,  wenn  letztere  aucb  dem  Clown,  âusserlich  be- 
trachtet,  mehr  glichen  als  der  Vice.  Am  deutlichsten  ist 
der  Clown  als  Erbe  der  Komik  des  Vice  zu  erkennen 

darin.  dass  er  gelegentlicb  gleich  diesem  den  Teufel  als 

Keittier  benutzt  (vgl.  S.  86),  —  Indem  Narr  und  Clown 
sicb  in  den  Xachlass  des  Vice  teilen,  und  jeder  von  ihnen 
die  ibm  besonders  angomessene  Art  der  Komik  libernimmt 
(vgl.  S.  186),  findet  also  gleichsam  eine  Art  Arbeitsteilung 
zwiseben  beiden  statt. 

Einc  dritte  Quelle  flir  die  Clowns  im  Drama  neben 
den  clownartigen  Gcstalten  der  Misterien,  Moralitaten  und 
komischen  Zwischenspiele,  und  dem  Vice  ist  das  wirkliche 
Leben  jener  Zeit;  die  niederen  Volksklassen  der 
Wirklichkeit  enthielten  ja  die  Urbilder  ftir  den  Clown 
als  Dramenfigur.  Auch  der  Narr  im  Drama  ist,  wie  wir 
gesehen  haben,  das  Abbild  ciner  Gestalt  aus  dem  Leben. 
Xur  ist  der  Narr  ohne  weiteres  geeignet,  als  lustige  Person 

in  das  Drama  verpflanzt  zu  werden,  da  er  schon  im  wirk- 
lichen  Leben  die  Funktion  einer  solchen  bekleidet;  der 
einfache  Mann  des  Volkes  dagegen  bedurfte,  um  als  Clown 
im  Drama  die  Rolle  einer  lustigen  Person  spielen  zu 
kiinnen.  erst  verschiedener  Wandhingen,  die  haupts&chlich 
in  einer  Steigerung  der  ibm  in  den  Augen  der  damaligen 
vornehmen  Kreise  an  sicb  schon  anhaftenden  Komik  be- 
stehen. 

Die  grosse  Mannigfaltigkeit  der  Clowns,  wodurch  sie 



■  i.  h  von  abwechsehuigeamien  T.i  i>ns  des  Narren  so  seer 

unterscbetâen,  zeigt  sicfa  nii'iit  nnr  in  ilrr  YiHIn'ii  ihr« 
Hi'iiitsiirtiMi.  sondera  àucb  in  der  Verscbiedenbeil  ihrer 
Anzald  iiml  forer  Bodeotuog  tfîr  die  Handlaog  dos  Stftekes. 

Bald  trîtt  der  Clown,  gteieli  déni  Narren  i>^].  S. 237),  als 
oînzelne  Person  auf,  bald  begegnen  wîr  einer  ganzen 

Grappe  von  Clowns  (vgl.  s.  25).  Walirend  darin,  dass 
die  Narren  vnn  der  BÎgentHchea  Handhmg  losgelflal  eu 

erectaoinon  pflegen,  eine  feststehende.  gleidimassîjî  dun-li- 
geftthrte  Hegel  erkennbar  ist,  bemerken  wir,  dass  die  Be- 
dentnng  dos  Clowns  fOr  die  dramatisebe  Handlung  sebr 

vcrscbïedene  Grade  aufwcist.  InJ.  Oook's  Qaoq.it.  istder 
Uows  Bubble  der  Bauptheld  des  Stfickes,  lu  rodera 

Fitllt-n  iragt  ilas  t  j  î  |i  |  ►  j^-**i  1 1  -  l'ngescbick  des  Clowns,  zn- 
weiten  aiin  -,w\\  ̂ h\>-  l'iit'ii^kcit  wh-ksani  bald  zur  Ver- 
wickeftmg,  bald  sur  Entwirrung  des  dramatiscaen  Knotens 

i"i:  gerade  dorcli  die  Dnmmlieit  der  Gerichtsdiener  Dog- 
lipriy  and  Verges  in  Shakespeare^  Ado  vinl  z.  li.  eïn  die 

l 'n-i'lmld     lli-rn's    ofl'i'iitKlîviKler'    f.'iniStiyiT    /.H  l'ail     bet'lir]- 
.'l'iiilni :  anderersoîts  ist  in  manchen  miter  romanïecbem 

Kiriiinss  stebenden  Lustapielen  der  Enstige  Dîener  and  Ver- 

iranii-  seines  Herrn  eîner  der  Hanptteilnebnwr  an  dur 
komisehen  Intrigue,  die  dru  Kern  îles  Stockes  auemaotit. 

In  aiidn-n  pftllen  isl  die  Rollo  des  Clowns  lïir  du  Ver- 
[ani  der  Handlung  durchaus  entbehrlîeh,  ood  nur  durch 

die  BedUrfnfsso  der  Komik,  als  cin  Zngest&ndnit  an  die 
ÔeecbmacksricliUiDg  der  breiten  Volksmaasea  ni  erklaren, 

z.  ]!.  in  Th.  Heywood's  Lucr.  Gelegentlioh  fabreo  aber 
atndi  hÇhere  kunstlerischc  Rtlcksichten  aur  Binfogong  der 
an  sicfa  Uberfltlseigcn  Rolle,  ?..  B.  bei  der  bertthmten 

PfBrtnersz-ene  in  Shakespeare's  Web. 
Es  komrat  hauflg  vor,  dass  Personen,  die  ntan  ibrer 

iiussci'cn  Lelienssli'llnn^'  nncli  zu  dru  l 'Imvns  rachnan 
mUsste,  gar  beine  Komik  an  den  Tag  legen"1).    Ofl  wird 

çesebm  tiaben,  bcbmi  în 
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dieser  Mangel  an  Komik  durch  das  bloss  cpisodisohc  Auf- 
troten  und  die  Bodeutungslosigkoit  der  betreffenden  (ie- 
stalten  bedingt:  dies  wird  meist  auch  ausscrlich  daduroh 

angedcutct,  dass  derartigo  Personen  nur  mit  ihrcm  allge- 

moinon  (iattimgsnamcn  als  .xotuitrymm",  ..servants",  u.  s.w., 
vorgefiïhrt  werden,  walirend  mari  die  wichtigeren  BoIIcn 
gewohnlich  durch  individuelle  Personennainen  auszeichnct. 
Es  giebt  aber  auch  Falle,  wo  Personen  niederen  Standes 
der  Komik  crmangoln,  selbst  wenn  ihre  Rollen  von  grosserem 

l'mtang  uud  hoherer  Bedeutung  sind.  Dies  ist  ja  auch 
keineswegs  auffalleud:  solbverstandlich  brauchte  auch  da- 

mais ein  Vertreter  der  unteren  Volksklassen,  trotz  des 
aristokratisehon  Stnndpunktes  der  Litteratur  jener  Zeit, 
durchaus  nicht  immer  nur  als  komisohc  Gestalt  dargestellt 
zu  worden.  Manche  Bediente,  besonders  wenn  sie  bejahrt 

sind,  werden  als  durchaus  ernste  wiirdige  Leute  ge- 

schildert;  die  Schiîfer  in  Sohaferspielen  („ Posterais")  ent- 
behren  moist  der  lvomik.  weil  dièse  ein  der  Idylle  uber- 
haupt  fremdes  Elément  zu  sein  ptlegt:  die  Bauern  entfalten 

zuweilen  selbst  dann  keine  lvomik.  wenn  sie  als  .<clowmu 
bezeichnet  werden  (vgl.  S.  307).  Es  gehort  also  nicht  etwa 

jede  j.cloum"  genannte  (testait  zu  den  lustigen  Personen317); 
wohl  aber  sind  als  solche  aile  die  Personen  anzusehcn, 

die  durch  das  Beiwort  „the  cloivn"  gekennzeichuet  werden 
(vgl.  S.  25).  Die  Sachlage  ist  mithin  ahnlich  wie,  beim 
Vice  (vgl.  Anm.  106.  S.  12(5.  130).  Oft  sind  endlich  Bauern, 
Diener,  u.  s.  w..  wohl  mit  komischen  Ziigen  ausgestattct; 
aber  dièse  Zuge  sind  nicht  zahlroich  und  wichtig  genug, 
uni  uns  zu  berechtigen.  ihre  Triiger  als  lustige  Personen 
zu  betrachten.  Wo  eine  clownartige  Gestalt  also  nicht 

ausdriicklicb  durch  den  Zusatz  ,.the  eloum"  als  lustige 
Person  hingostellt  wird.  darf  sie  als  solche  nur  dann  gelten, 
wenn    ihre  Komik    das  Mass  des  zur  Charakteristik  Not- 

:!,T)  Z.  15.  nicht  die  dm  „Clow>i.r\  die  zusammen  mit  drei 

„Maid8"  in  Nashs '  Siimm.  (p.  21)  auftreten:  fernor  nicht  der  alte 
„Clo%enu  Gasparo  in  Chapman's  May,  der  zum  Typus  des  Pantalone 
gehort,  u.  s.  \v. 
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wendigen    so   sehr  ii])erschreitet,    dass  deren  Selbstzweck 
offenbar  wird. 

B.   Die  einzelnen  Bestandteile  der  Clownskomik318). 

Das  eigentliche  Herrschaftsgebiet  der  inhaltlichen 
Komik  der  Clowns  ist  die  unfreiwillige  passive  oder 
die  objektivc  Komik.  Die  Komik  der  Rtipel  gehort 

ihrem  ganzen  Umfang  nach  hieher319);  aber  auch  die  der 
pflffigen  Tolpel  und  der  naiv-witzigen  Clowns  ist  von  un- 
freiwillig  passiver  Art,  so  weit  eben  die  Eigenschaft  der 
Tolpelhaftigkeit  oder  der  Naivetat  an  ibnen  zu  Tage  tritt. 

Da  aile  die  drei  genannten  Arten  des  Clowns  die  Merk- 
male  objektiver  Komik  an  sich  tragen,  ist  eine  absondernde 
Verteilung  der  zu  dieser  Komik  gehorenden  einzelnen 
Motive  auf  jene  drei  Arten,  wobei  bestimmte  Motive  nur 
einer,  andere  nur  einer  andern  Art  zufallen,  nur  selten 
moglich. 

Die  uieisten  objektiv-komiscben  Einzelmotive  lassen 
sich  unter  eine  gemeinsame  Formel  bringen:  sie  beruben 
auf  einer  Kontrastwirkung  von  Absicbt  und  Erfolg. 

Besonders  die  Riîpel,  aber  auch  die  iibrigen  Clowns,  er- 
reicben  oft  gerïule  das  Gegenteil  dessen,  was  sie  eigent- 
licli  erreicben  wollten,  weil  sie  infolge  ibrcr  Dummbeit 
oder  ibres  Ungeschicks  verkehrte  Mittel  anwenden,  uni 
zu  ihrem  Zwecke  zu  gelangeii.  Launce  in  Gent.  (111 1, 
265  ff.)  verrat,  in  wen  er  verliebt  sei,  fast  gleichzeitig  mit 
seiner  Versicherung,  nicht  einmal  ein  Gespann  Pferde 

werde  das  aus  ihm  herausziehen.  Bonibo  in  J.  Shirlev's 
Royal  (p.  113)  ist  Sekretiir  des  Edelfriiuleins  Domitilla  und 
tritt  mit  Vorliebe    mit    einem  Buch  in  der  Hand  auf,  ob- 

:m)  Bci  der  nach  tausenden  zahlenden  Menge  der  einschlUgigen 
Beispiele  beschriinke  ich  mien  natiirlich  auf  je  ein  oder  einige  Bei- 

spiele fil r  jeden  Bestandteil  oder  jede   l'ntcrart   eines  Bestandteils. 
3W)  Abgesehen  vom  absichtlichen  Wort-  und  Klangspiel,  das  ins 

Gebiet  der  subjektiven  Komik  gehnrt,  und  trotzdeni  auch  von  manchon 
Riipeln  reichlich  verwendct  wird. 
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gleich  er  wedcr  lescn  noch  schreiben  kann.  Am  drastischsten 

ist  aber  die  Kontrastwirkung  in  zwei  bertihniten  Rtipel- 
szenen  bei  Shakespeare.  Dogberry  in  Ado  stellt,  wic  er 
glaubt,  ein  ausserst  schlaues  Verhor  mit  den  Spitzbuben 
an,  die  ibm  vorgefiihrt  werdcn,  verwirrt  aber  durcli  sein 
Riesenungeschick  die  ganz  einfache  Sachlage  immer  mehr, 
statt  sie  klarzustellen.  Die  RUpel  in  Mids.  wollen  eine 
tieftraurige  Tragôdie  auffiïhren;  daraus  wird  jedoeb,  gegen 

ihren  Willen  nicht  nur,  sondern  ohne  dass  sie  es  ttber- 
haupt   merken,    eine  Posse  von  unwiderstehlicher  Komik. 

Der  Widerspruch  zwisclien  Absicht  und  Ausfiihrung 
zeigt  sich  nicht  nur  in  den  Handlungen,  sondern  auch  in 
den  Worten  der  Clowns,  besonders  der  RUpel.  Hier  haben 
wir  die  einfachste  und  hiiufigste  Form  der  oben  erwîibnten 
Kontrastwirkung,  namlich  die  unfreiwillige  Entstellung 
der  Wtfrter.  Die  Clowns  wollen  sich  gewâhlt  und  fein 
ausdrilcken.  und  gebrauchen  daher  seltene  oder  ihrem 

Spraohgebrauch  fronide  Worter,  aber  verkehrt  Der  Hu- 
nianismus  batte  im  16.  JahrhundcTt  der  englischen  Sprache 

eine  grosse  Menge  lateinischer  Worter  zugeftihrt.  Ausser- 
dem  war  in  der  Sprache  des  einfachen  Volkes  das  ger- 
manische  und  das  romanische  Elément  noch  nicht  zur 
Einheitlichkeit  verschmolzen.  Viele  Worter  romanischen 

Ursprungs,  auch  solche,  die  heutzutage  zum  Sprachgut 

der  Alltagsrede  gehoren,  wurden  damais  von  den  Unge- 
bildeten  offenbar  noch  als  fremde  Eindringlinge  empfunden. 

Die  im  englischen  Draina  so  iiberaus  hautigen  Wort- 
verdrehungen  der  Clowns  (besonders  bei  Shakespeare,  ab- 
gesehen  von  seinen  letzten  Sttlcken,  wie  Wint.,  Tp.,  wo 
sie  solten  sind)  erstrecken  sich  daher  fast  ausschliesslich 

auf  Worter  lateinischen,  franz^sischen,  oder  sonst  roma- 
nischen Ursprungs. 

Wir  konnen  bei  der  Wortverdrehung  verschiedeue 
Unterarten  unterscheiden  : 

Die  einfachste  Form  obigen  Motivs  ist  die,  dass  der 
Clown  selbst  das  betreffende  Wort  auftischt,  und  zwar  in 
entstellter  G  estait.    Sehr   oft   sagt  er  hierbei  gerade  das 
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Qegeotei]  von  deai,  waa  w  Blgentlicb  lagen  wollte.  Dies 

geachjeht,  imiem  er  eine  die  Verneinung  ansdriickende 
Vorsilbe  uniiasseinler  Wcise  VW  (las  bctrefTonde  Worl  Htzt, 
z.  B.  A  (Juin  in  (îlass  (p.  IL!)  II):  .,<m  Aohw/  man  he  was, 

•  mit   in   grtai   discrédit  [fur  médit]  in  fie  ponsfi*1.     Der 
  Kekehrta  Fa  II  iiïu  «.-in  dard)  Waglassan  der  v-erneinendêB 

Vorsilbe:  z.  B.  sagt  Dogberrj  in  Ado  (MI  3,86  l't'.i:  ,,/■'.,- 
{he  uoleA  te  babblt  .  .  .  û  most  Je  1er  a&  Je  [Bit  fatoleraole] 

and  nul  Iù  be  endwi'd" M0),  Rin  wrkebrtrr  Siun  ergiebt 
-icli  jiu'Ii  ans  lier  Vertaii-schuiig  zweier  Vorottben:  BOSagl 
Elbow  in  Mi'as.  (il  i.ii;9  il.)  iromer  wioder  „r««jwc(e<f" 

liir  (^ugwctaf'**'),  wSbreikl  Dogberry  in  Ado  (IV  9, 76  ff.) 
unigekehrt  ̂ uspeet"  (Dr  ..rexiircf  setzt.  Beliebl  îst  aucii 
die  Verwechsolung  von  .,benefactor"  unci  ,,mtilcfactor"\  vgl. 
Elliow  in  Mens.  (H  l.  50.)'").  Seltener  liât  der  Fall.  dase 
(liireh  Vertausebung  der  Naclisilben  lias  (.ipfrcutfil  ib-s  lic- 
alisiclitigten    Si  nues    berauskoiiiint;   so    sagt   Dogberry   in 

Ailniiii  3,  aa  il.)  ztim  zweiten  WacJ   uni:  ..  rottore  ttrôpW 

hère  'u  i<?  t&e  mort  »e»se/es,s  |fiii'  n'(wi'<'(' |  'i»/i/  ///  m«n  /ôc 
'/»■  nmatoole  of  llic  watek". 

In  aniliM'n  l'allli'n  bîikI  die  beîdeii  eui  der  Verwecttsoluug 
betoiligten  WBrter  aicht,  wic  in  tibigon  l'alleu,  mil  eioander 
eiymologïscb  verwandt,  sondent  nur  itusscrlioh  MangabnUch; 

ilie  Verwechaalung  ergiebt  ebenl'alls  angefabr  du  Qegen- 
teil  des  gemeinteii  Bianes.  Btineb  in  Weak.  (p.  388)  si'iidet 

t'iner  amlern  Parson  seine.  neondemnationae  [fltr  eommtn- 
dationsl*").  Bottom  in  Mida.  (Ml  1,84)  zitiert  als  Pjramus 

..Thisby,  the  flvwnx  of  odiou»  [Pis  odorous]  mwm  meeet", 
wBhrend  Dogberrj  in  Ado  (III 6, 18)  umgekehrt  sagt 

rfomparûona  are  odorouB". 

*»)  EbensD  OniLn  iti  Jonson >  Cn--  i.(,.  711  h,  ViJdle  in  Th.  Hey- 

wood'e  Km'Ii.  (p.  57);  letatere  8  tel  le  stlmml  wBrtlIoh  mit  der  oben 
genOMiten  lici  Sliiiki's|ii:-aiv  iibL-rdn. 

:r-i)  Htm  ftlgt  auch  der  Narr  Pompey  in  Uvaa.  [vgl, 3.206). 

w»)  Bbenso  such  der  Konstablor  In  May's  Hel?  (p.  157). 
i-'i  Dlesetbf  Verwftchaelung  enihUI  audi  die  Itede  du  Behaaten 

Kull-I]  in  WUsons  Cubbl.  (|t.  H'). 
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Dot  vcrkehrte  Sinn  entstebt  auch  durch  Vertauschung 
zweier  etymologiscb  nicbt  verwandter  Worter,  von  dcnen 

das  eine  das  Gegenteil  des  andorn  ausdriickt,  und  die  ein- 
ander  nicht  klangabnlicb  sind.  Solcbe  Fâlle  gobtiren  eigent- 

licb  gar  nicbt  zu  don  "Wortverdrehungen,  sondern  enthalten 
blosse  Sinnesentstellungnn.  Costard  in  LLL  (1 1,316)  sagt 
z.  B.:  ̂ Affliction  [etwa  fur  jwospeiiUj]  may  one  day  sniile 

again"  Der  erste  Totengriiber  in  Hinl.  (V  1, 1  ff.)  fragt: 
„Is  she  to  be  buried  in  Christian  burial  that  mlfully  seeks 

her  own  salcation  [fur  damnation]  324)?i*  Der  erste  Wacb- 
mann  in  Ado  (UT  3. 189)  verbaftet  Boracbio  und  Conrade 
mit  den  Worten:  ,Jct  us  obey  [fiir  command]  you  to  go 

urith  us."  —  Nur  ganz  selten  licgt  eine  derartige  Ver- 
wecbselung  bei  germaniscben  Wortcrn  vor:  Dogberry  in 

Ado  (III 5. 11  ff.)  sagt  z.  B.  von  Verges:  „hi<t  wits  are  not 

so  blunt  [fiir  sharp]  as  .  .  I  would  désire  they  werc." 
Wir  gelangrn  iiun  zu  den  weit  zahlreicheren  Fàllen. 

wo  die  Entstellung  nicbt  das  Gegenteil  des  gemeinten 
Sinnes,  wobl  aber  gleicbfalls  etwas  Verkebrtes  ergiebt. 

Dies  gesebiebt  aucb  wicder.  entsprecbcnd  den  oben 

angefiibrten  Fallcn.  durcb  falseblicbe  Beifiigung  einer  Vor- 
silbe:  z.  B.  sagt  der  Diener  Launce  in  Gent.  (118,3) 

proportion"  statt  ..portion".  Besonders  baufig  ist  die 
Verwecbselung  von  Vorsilben;  Dogberry  in  Ado  (IV  2,  1) 
fragt  z.  B.  :  ..  fs  our  whole  dissembly  [  asscmbly] 

appeared*2*)?" 
Hieber  geboren  aucb  zablreicbe  Falle  von  Ver- 

wecbselungen  klangahnliebcr,  aber  nicbt  etymologiscb  ver- 
wandter Worter.  Dogberry  in  Ado  (III 5, 3  ff.)  erbittet 

sicb  .ySomc  confidence"  [  conférence]  mit  Leonato.  — 
Mitunter  steben  die  beiden  vertausebten  Worter  im  Reim- 
verbaltnis  zu  einander.  Elbow  in  Meas.  (II 1, 183)  brauclit 

rHannibal"  als  Scbimpfwort  fiir  ̂ cannibal". 
In  obige  lîubrik  sind  aucb   manebe  Falle  von  Volks- 

™)  Ebenso  Verges  in  Ado  (III  3,  3). 

»'»)  Ebenso  der  alte  Stilt  in  Chettles  Hoffln.  V.  1077. 



efe   logie  /.h  Btellen.    D«  Otown  in  T.  Eteyweod'fl  Gftld. 
ml  46)  liL'i  sicli  den  ilmi  tremden  ïtaflu  Jt&iter  oaeb  &&!□,» 

WfiUe  ni*  ,,<ithliit-,ini/,r,--  (fiir  ..•libhi'lvi")  ?.nv\-\-\\\  nt). 
Xii'lit  selten  eotstohl  dareta  *l ï ■-  Wortvardrefcang  dw 

<  Son  bb  ehi  Mues  riJlitg  sinnloses  Wcrt.  Gurtall  in  Lodge's 
WiiinnU  (p.  n»i  i  entsteilt  „d*rf»tor"  in  ..durator".  Be- 
Bonders  tremdsprachliotïfl  ISigenaaiBes  tdnd  soleben  Ver- 
ilrrliungeii  ïiusgesptzt.  Die  Roclfii  dw  Kflpel  in  Mills. 

wiinnicln  gcradezu  von  derartiiren  SHinitzern:  Bottom  a&gt 

■/..  B.  fraies  Hereuîes,  Phîbbtts  PAeetoa,  Thieby 
Tkûbe,  I.i mander  Leander,  Skefaltt*  Cephalus, 

Proerut  l'nn-i-i,- r**7),  Audi  fremdspracblît'he  Eedens- 
arten  tuiterHegen  leidit  eincr  Hhnlïcbon  Misslianilhiiii:. 
/.u  eincr  fefitetehendem  Bcharzbsftan  Etedewandttng  wnrda 

.Justin-   mantti"  (vgL  S.  260  und  Land  p.  383).     Pirkfl 

in  Dehkar'fl  SI   m.  (p,  16)  néant  sîca  seUnt  ffeoiger  buf- 
lirh  „Fiihr  !!,<>  Boc4  mo«  eues".  Der  clown  ïn Th.  Hey- 

u   Fs  Trav.  (p.  65)  entstelll  Irgwt  em  ïè?"  îu  „Cft«u*î*Af" 

Khi  koniisclu-!'  l'n.sinn  Icommt  aneb  durch  AnhSngen 
ejnna  faltehea  Suffixes  zostande.  Sr>  cntsteben  Mi->- 

bildungen  wie  flprophetaHan"  lïir  nprvpheey"  (Ralph  in 

Wilson's  Coobl.  p.  18),  ̂ isposiiation''  l'iir  „âi«posiHen" 
(Hngh  in  Munday's  Cumb.  p.  23),  „/eïo»it«tn"  fllr  „fshn^' 

CBullithramblo  in  Greeoe's  Selim.  V.  1908),  ..povticalihf' 
fiii-  ..purhi/-  (Piddle  in  Th.  Heywood's  Bien,  p.  48). 

Bei  gormanischen  WOrtern  sind  etnBehlttgige  Beispîele 

selten.  Codrus  in  Hisog  ilii  l,  195)  verdrehl  (,Ôfood  o/.fAfl 

nojJa"  in  „blothêmales",  Hodgo  in  Gurt,  (p.  71)  „«Âa( 
-''(  grau  cul!  itf  in  „«.'flsAicoï". 

Einer Verwechselung  zweier  entferat  begritfeverwandter 

WBrter  obne  KlangShnlichkeit  mu!  utynmlogisclicn  Ya\- 
saranienbang  macht  sich  Dogberry  in  Ado  schuldig,  Inctera 

■;-"i.  HJr-i'Ilii'  viillisr>tyninlfjji;isi:))e  Kntstellung  liis*l  sirli  -'-Il   h-r 

l'iuwii  in  sliaki;s|i.'fii--.'  s  Tit.  (IV3.80)  eu  Sdnilden  Icomaen;  hier  be- nihi  aie  aber  auf  dem  Hisaverstehen  des  Wertea  Biner  nmlern  Persun. 

;-:!  Hic  l>i:ti>'iVirii1vn  sti''iiftinHh«ein  Rniel  mao  bel  Al.Si-liniidi. 
.lïi-slr»  XVII.  21 
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er  (IV  2, 44)  „perjury"    fiir   „treason",    und  (52)  „burg- 
lary"  fiir  „conspiracy"  setzt. 

Eine  andere  Art  der  Wortverdrehung  kommt  durch 
das  Missverstehen  eines  Wortes  einer  andern  Person 

zustandc,  das  infolge  dessen  in  verkehrter  Weise  wieder- 
gegeben  wird.  Die  Kontrastwirkung  von  Absicht  und 

Erfolg,  auf  der  die  objektive  Komik  zum  grossen  Teil  be- 
ruht,  ist  auch  bei  derartigen  Verdrehungen,  wenn  auch 
weniger  deutlich  als  in  den  zuvor  behandelten  Fâllen, 
wahrzunehmen:  der  Clown  beniiiht  sich,  das  vernommene, 
ihm  fremde  Wort  nachzusprechen;  es  gelingt  ihm  aber 
nieht.  Im  Vorspiel  zu  Shr.  B.  (II 139  ff.)  missversteht  Sly 

das  Wort  „comedy"  und  fragt:  „Is  not  a  comonty  a  Christ- 
mas  gambol  or  a  tumbling-trick?"  Mucedorus  im  gleich- 
namigen  Stlicke  (p.  239)  stellt  sicb  dem  Clown  Mouse  als 

,.an  hennit"  vor,  worauf  Mouse  entgegnet:  „An  emmet? 
1  nerer  saw  such  a  big  emmet  in  ail  my  life  before".  Eine 
sinnlose  Entstellung  bietet  Hobs  in  Th.  Heywood's  E4A 
(p.  71)  mit  yjbenegligence",  einer  Kontamination  des  von 
Lord  Howard  zuvor  gebrauchten  Wortes  „bencvol<mceli ,  und 
des  Hobs  vorschwebenden  „negligenceu . 

Besonders  fremdsprachliche  Eigennamen  sind  leiclit 

Missverstandnissen  und  daber  auch  Verdrehungen  aus- 
gesetzt.  Strumbo  in  Locr.  (p.  148)  verdreht  den  von  ihm 

eben  vernommenen  Namen  fyAlbanactu  in  „Nactaball". 
Auch  hier  macht  sich  oft  die  Volksetymologie  geltend.  Der 
Diener  Sanders  in  Shr.  A  (p.  14)  deutet  den  Namen  des 

sich  ihm  vorstollenden  Knaben  Catapie  als  „Cale  and  pie". 

Frisco  in  Haughton's  Engl.  (p.  505)  macht  sich  den  Namen 
„ Monsieur  Mouche"  auf  englische  Weise  als  „Master  Mouse" 
mundgerccht,  und  verdreht  den  Namen  des  Hollilnders 
Vandal  in  Mendal  (p.  522).  Bunch  in  Weak.  (p.  295) 
entstellt  den  Namen  Ferdinando  in  unfreiwilliger  Derbheit 

zu  „farting  Androw".  Der  Konstabler  Blurt  in  Middleton's 
gleichnamigem  Stiick  (p.  21)  verdreht  den  langatmigcn 
spanischen  Namen  und  Titel  „Lazarillo  de  Tormes  in  CastUe, 

eonsin-german  of  the  adelantado  [--  Statthalter]  of  Spainu 



tastÎB,  and  a  e«*e»trta 
/■'•ilfiuiidv-Ji'liJ/r    in 

in  ../.<»  rorus  itt  (ormeni  al  tt« 

-;r,  man  a/  Ike  .-■"/«  '»/'  flfce 

Spain." Wir  geben  nu»  zu  dun  unbeabsichtigten  Kiang- 
11 11  <t  WorUpiflon  liber.  Ein  Klaagspiel  durcii  Wori- 

verdrebting  bietef  Bugb  ta  Hunday's  Curab.  (p.  23),  dor 
..oratioti''  /.h  Binant  nenen  Wort  „rorattan"  entstellt,  desseti 

Ziuannnenhang  mil  ..'«  roflr"  uni'  der  lland  tiegt  Ein 
VTortspiel  durch  WortTerdrehuog  entbalt  injonsoa's 
In  ni.  7  I)  Cob's  auf  Bcînen  eîgenen  Naroen  anspielende 
Enrage:  „\ohy  n'ii  Un-  ghoet  of  a  herring  Gob,  us  œU  tu  thé 

ghest  /■!'  Baeher  Bacon  |  B8peckachnitte*,  und  Eni- 
atollung  ans  ,tRoger  Bacon"]?"  Ein  komfecher  Nebenûna 
ateekl  &acb  in  der  Rede  Verges5  in  Ado  (1110,88  ff.)  an 
Leonaio:  „0w  teateh  i<>-ni<ii)i,  ■■.<■,<■  }>t,ut!  yeur  worthip's 

présence  [verkebrt  etwn  fur  .,'<//  pour  woraiîp'*  ÏMtwe"|, 

ft«'  (n'en  «  couple  o/. . .  <!>•  uni  knavee",  da  der  Wortiaul 
aucb  bo  aafgefasst  wcrden  kaim,  dose  Leonato  von  der 

Zabi  der  verbafteten  Schurkerj  ansgenommen  soi.  Bine 

anbeabsîchtigte  Zote  entsteht  dnrcb  BoUom'a  Wortanï- 
gtollong  aie  Pyramua  in  Mids.  [V  1,297):  ,,lion  viié  hath 

hère  deflouier'd  \      devourect]  my  dear  [=  Thisbo]." 
Vit'l  liiiuii^er  ist  dus  iinfreiwillige  Wort-  oder 

K langspiei  infulge  einea  Mi&sverstandnissea,  olme 

diiss  oine  Wortverdrehung  damit  verbnnden  iat**a).  Die 
Rflpel  legen  zuweilen  einera  v.m  einer  andera  Pexson  ge- 
braoebten,  ihnen  selbst  unbekannteu  Worl  eine  Falaehe 

Bedentnng  bei.    £<•  entstoben  bo  ergOteHche  A.nssernngen 

die  Aniwori  Dogberry'a  auf  Leonato'a  Bemerkung  in 
il  1 1  5,  20  ff.)  ..!/■"<  are  ludion*" .  if  t  ipert  ai  teHiout 

wle  di 

tfui.li. 
--.  Qanx  \.i-  IH/-IL  ist  dos  einfache  MiaevtrstSndnis,  oïme 

Verbindung  mit  dor  Wortverdrehung  oder  irgend  elaer  Perm  et» 
Worttspicls.    Elbo»  in  Meus,  s.  B.  (11 1, 199  V.)  giaubt,   daa»  dn  con 
i'.~,-:iiii-  in  Bezug  aul  Pompey  gebranchta  Jn  km  eontinut"  eine 
schwere  strate  bedeute,  und  sagl  dlesem:  „7Vi»n  w«t,  fAou  iriobnl 

varlct,  nhat'n  corne  upon  thet:  thoti  art  !"  tontinilt  now,  Uoh  Vttftti; 



—     324     — 

fais  „gracious"  missverstanden;  zugleich  zutreffend  wegen 
Dogberry 's  bestiindigen  Abschweifungen]  as  a  king,  1  coukl 
find   it   in    wy  hcart  to  bestow  it  ail  of  your  warship".  — 
Weniger   rupelmassig   sind    andere  Falle,   in   denen  eine 
Redewendung,   die  mehrfache  Deutung  zulâsst,   von  einer 
Person  zunachst  nur  in  einem  Sinne  gebraucbt,  vom  Clown 
aber   niissverstandlich   in    einer   zweiten  aufgefasst  wird. 
Meist  liegt  das  Missverstandnis  darin.  dass  der  Clown  in 
Ubertragenem  Sinne  genieinte  Worte  wortlich  nimmt  Mouse 
in  Mue.  (p.  285)  antwortet  z.  B.  seinem  Herrn  Segasto  auf 

dessen  Aufforderung  „Give  ear  to  me":  „How,  give  y  ou 
one  of  my  cars?   not,  and  you  were  ten  masters".  —  Ein 
obigem  Wortspiel  ungefàbr  entsprechendes  Klangspiel  ist 

das  folgende.   Panthino's  Mabnung  in  Shakespeare's  Gent. 
(ri  3,39  ff.):    .,yoiï'll  lose  the  tide  if  you  tarry  any  longer" 
deutet  Launcc  auf  seinen  bei  ibm  befindlichen  angebundenen 
Hund  und  erwidert:  „lt  is  no  matter  if  the  tied  were  lost: 

for  it  is  the  unkindest  tied   that  ever  any  man  tied".    — 
Mitunter  ergiebt  sicb  aucli  ein  Wortspiel  daraus,  dass  der 
Clown  von  zwei  nicht  zusamniengehorigen,  uninittelbar  auf 
einander  folgenden  AVorten  das  eine  als  Attribut  des  andern 
auffasst.    Auf  die  Ausserung  des  Alibius  in  Chang.  (p.  220) 

,Jam  oldj  Lollio"    antwortet  Lollio:    „No  sir,  Jtis  I  am 
old  Lollio".   —   Eincn   besonderen  Fall   stellt  folgendes 
Gesprach  in  Middleton's  Blurt  (p.  20)  zwischen  Blurt  und 
Slubber  dar:  B.  „ .  .  .  is9t  the  dukës  hand?"    S.  „Mass,  'tis 
not  like  his  h  and"    B.    .,Look  well:   the  duke  has  a  wart 
on    the  back  of  his  hand."    S.  „Herës  none  .  .  .  but  a 
little  blot."    B.  ., .  .  .  Ho,  that   stands  for  the  wart" 
Hier  werden  die  beiden  Bedeutungen  von  „hand"  -  „Hand;i 
und  ,,Handscbriff  '  immer  wieder  durcheinander  geworfen, 
und  die  Parallèle  zwischen  beiden  wird  auch  noch  in  naiver 

Weise  auf  einzelne  Bestandteile  ausgedehnt. 
Nahe  verwandt  mit  den  unfreiwilligenWortverdrohungen 

und  Missverstlindnissen  ist  das  Motiv  des  unabsicht- 
lichen  Unsinnredens.  Der  von  den  Rtipeln  vorgebrachte 
Unsinn  ist  natiirlich  durchweg  als  unabsichtlich  anzusehen, 
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h  iui'i-t  dar  Tnsinn.  den  dû  pflffigec  ' 
tedee.  Wir  dttrfen  poraosBetsen,  dass  die  Oûwm  der 

(Iriiini  (Classe,  bei  fier  auch  ihnen  mehr  oder  weniger  an- 
liafteoden  Naivetat,  gleicbialû  oft,  ulmo  w  za  nwrken, 

l'iisiiui  sehwateen;  auweilon  ergeheo  sic  sich  aber  auoh 
absûhtliab  in  sinnloser  Rade,  mn  dus  BttbocnpabUkum  zu 
erbeitern,  «1er  ara  andere  PBraoaen  bu  (bppen.  Hier  ist 

H  un  «'irixolnen  Falle  sehr  schwer,  ja  rielraeh  onmd'gn'eh, 
dû  Alisii'liilii'likeit  oder  Uiiabsiclitlichkeit  des  von  den 
Gtovas  dûaer  Art  geredotan  i  nainna  bu  arka&Qên.  loti 

gedenke  dû  tuisicbaren  FSlle  mit  den  andern  zogaaimen, 
bel  ieaen  die  Qaabsichtlichkert  daaUnflb»s  usiwoifelhaft 

isi.  hier  in  der  Robrîk  ..nu tri! wj [litt--  paaafce  Komïk"  m 
behaadeln,  bin  mir  aber  wobl  bdwusst,  dass  eJne  totahe 

Unterbringoag  blose  ein  MotbehaK  ist. 

Dii'  liiiulîji'sit'  Konii  des  komisehen  lu  si  mis  ergiebl 
sii-ii  sus  der  Vertauscbung  der  SatztejJe  zweier  mb  ein- 
ander  yerbnndener  Bfttze  in  derWeise,  dan  eîaWortdes 

Eweiten  Sateea  an  die  SteUe  des  Bntepreei»Hden  Wortee 

ini  ersten  tritt,  and  umgekebrt;  wean  bûo  a...b-t-c...d 
dae  Schéma  der  tichtïgen  Sfttze  darateHt,  su  mût  der 
Olown  BtaO  dessen  nach  dem  verkebiten  Sobema  a...d 
+  c . . .  h.  oder  c. . .  b  +  a . . .  d.  Besoadwa  oft  berubl  dei 

l'iisinn  atil'  Biner  Verwechselung  der  versehkdenrn  Sîmte, 
i  trgaoe,  oder  Ktfrperteile  des  Ueoscben  nach  obtgam  Schéma. 
Ain  Schluss  der  Kandweriterauffabrung  in  Mids.  (VI,8B9ff.) 

fragl  der  Rtipel  Bottant  den  Thcseus:    „  iVill  il  please  you 
11  a  e    b   

to  aee  tke  épilogue,  or  to  he&r  a  Bergomash  dance***}?" 
Der  Diener  Mouse  in  Mue.  (p.  914)  rilbmt  siob:  .,./  eau 

fcsep  ;/m/  tondue  /'<"»  piching  and  sterling,  and  mjf 

handi  from  lying  and  slandtring"")."  E5n  Beispiel 

von  anderer  Art  aach  demselben  Schéma  enthâlt  die  b'rage 

:/i  i  nslnn  von  gleldior  Art  redal  auch  dar  RfSpel  E>>  n 
.1.  sliirkys  Arc  (p.  L82). 

■■■"■  Bbenaa  die  Riipel  Bulllthramble  In  Oresno'R SeUm. V. 
nnil  Clay.in  Jonson'M  Tub  (p.  *i+*>  11. 
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des  Riipcls  Dametas  in  .1.  Slrirle-y's  Arc.  (p.  229):  rDid 
hv  die  against  his  irilh  or  iras  hv  lilled  a  natural 

dcathï'1  Ebenso  (1er  Diener  Launcclot  in  Shakespeare's 
Merch.  (III  5, 65  if.):  rFor  the  table,  sir,  it  shall  be 

sorred  in:  for  the  ment,  sir,  it  shall  bc  corcrcd.*  — 
Yerwickelter  wird  das  Schéma,  wenn  der  zusammcngesetzte 
Satz  aus  mehr  als  zwci  einzclnen  Siitzen  bestcht;  z.  B.  sagt 
der  Riipel  Bottom  in  llids.  (IV  1.  216  ff.):  /The  eye  ofman 
hath  not  heard.  the  car  of  man  hath  not  sccn,  maris 
hand  is  not  able  to  taste.  his  tongue  to  conçoive,  nor 
lus  heart  to  report,  what  my  dream  was/  Pipkin,  Diener 

und  zugleich  noch  Schulcr.  in  Cooke's  How  (p.  28)  sagt 
seine  lateinische  Vokabeln  verkehrt  auf:  ,,Canis  a  hog, 

ran  a  a  dog,  porc  as  a  frog."  —  Dagegen  liegt  ein  ein- 
i'arheres  Schéma  der  Vertauschung  folgenden  Fiillcn  zu (irunde,  \vo  innerhalb  eines  einfachen  Satzes  zwei  Worte 

ihre  Pliitze  wechseln.  Der  Kupel  Verges  in  Ado  (IV  2.  5  ff.) 

sagt:  rwe  hâve  the  exhibition  to  examine"  \  the  ex- 
aminafion  to  crhibit] 331):  Much  in  Munday's  Downf.  (p.  193): 
,.whm  ears  unto  my  tidings  came":  der  Diener  Grumio 
in  Shakespeare's  Shr.  B.  (III  2.  207  ff.):  rthc  oats  hare 
eaten  the  horses(i\  Elbow  in  Shakespeare's  Meas.  (II  1, 
47  ff.):  „I  am  the  poor  dnke's  constableu  [—  the  dulce's 
poor  constable]3*2);  Mouso  in  Mue  (p.  250):  ,,astray  king's 
daughter  \      a  Icing's  stray  daughter]. 

An  einer  bekannten  Stelle  in  Mids.  (VI,  108  ff.)  sagt 
Quincc  als  Prolog  infolge  falscher  Interpunktion  meist 
géra  de  das  (iegente.il  von  dem,  was  gemeint  ist: 

.,//'  we  offictul,  it  is  with  our  good  will, 
That  t/on  slumld  think,  we  corne  not  to  offend% 
But  with  yood  will.     To  show  our  simple  shitl, 
That  is  the  true  beginning  of  our  end. 
Consider  then  we  corne  but  in  desjnte. 
^Yc  do  not  corne  as  minding  to  content  you. 

:sn)  Man   konnte   obigen  Fall   auch    z.u   dm  Wortverdrehungen 
rechnen. 

**)  Âhnlicli  Dogherry  in  Ado  (1115,22). 



■  bai  mi. ut  ù.    A/l  for  ymr  <i,n,)ht 

y/ir  ocfon  om  si  htnd  . 

reptni  you, 

Andere  Fille  dea  Dasinne  erkl&ren.  gkb  aus  der  Un- 
wissenheil  dee  Qowm,  Der  Rttpel  Slj  im  Vowpiel  en 
Shr.  B.  (1 4  ff.)  behaoptet,  seine  Vorfaoren  seien  ziisaromen 

mit  „ Richard  dem  Eroberer*  midi  Engl&nd  ge- 
komnifii  ,11i.  Der  Rllpel  Pau  in  Josson's  Tub  (p.  6371) 
gpricbt  vnn  den  „neiui  TodsOnden*,  derôn  Siebeazobl 
bt  offenbar  mit  ih-v  Xcunzalil  der  Husen  TOrwecnseU""), 
der    Diener   Mouse   in  Moc   (p.  208)   von    dm    „gieben 

Kiieir;  der  Diener  Hilarfo  in  Hasainger'e  Kctfp,  .::;i  lit 
itmt  ..l'ifhv  vuU'ii  cantharidea". 
Dm  l'nsinn  kleidet  sien  iiucli  ûocb  in  manche  andere 
ii''ii.  tu  sich  selbsl  widersinnig  ist  des  lïilpels  Simple 

Zeitbestiraniung  in  Wiv.  (1 1,211  ff.);  „upon  Âll-kaUoiv~ 

mas  [1.  \ov.|  last,  a  fartnight  afnn  Miehaelmae" 
[29.  Sept. J.  Âlinlicli  der  Diener  Dromlo  von  Syrakua  in 
Err.  (1V2.54):  ..Il  mas  two  ère  lleft  *tm,  and  nou  tht 
eloti  ftrikes  ont".  —  Als  snhr  Bohwacher  Ziihler  erwctst 
sich  Dogberry  in  Ado  (V  1.  221  ff.),  indem  er  auf  ..««■■ 
ondctrUy"  [faiBoklicn  fiir  Bsecondlya]  „sixth  anà  lastly", 
und  darauf  noeb  Jhinlly'-  folgun  lâsst.  —  Ofl  ergiabl 
siih  ein  l'nsinn  aus  der  VerbïnduDg  zweior  sich  ans- 
Behlîessender  Begriffe.  Dametaa  in  J.  Shirley'a  Are. (p.  ih;ii 
erwiihnt  „Thai  flaming  n-v.  und  oagt  apater  (p.  230): 
..film  shaU go  befort,  -nul  foliote  my  exempte".  Der  Clown 
în  I-iitid  (p.  423)  bejammert  den  Tod  seines  Herrn  mît  den 
fJTorten:  „oh  my  sweet,  cruel,  fcind,  pittiless,  loving, 

Intttl  hearteà  Master".  —  Umgekehrt  Bteilt  der  Clown 
mîtunlcr  zwei  sich  deckendo  Begriffe  ala  emander  ent- 

^■•rcïmvsrtzt  liin.  Lnutn'i"1  in  Oient.  (Il  il.  13  ff.)  Bùgt:  ..»<>/ 
grondant,  having  no  eyes,  .  .  .  wept  henelfolind  ni  my 

pariinga.  —  Zwei  einander  durchans  fernstehende  Begriffe 
.ndelt  als  (jegensatze  Laancelot  in  Heroh,  (Il  2, 148  ff.): 

URtlch  <\-t  Narr  Halmlo  i 

ML  |>gl.  s    :m-i. 
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Jhough  old  man,  y  et  poor  man,  my  fatlteru.  Dirige,  die 
durchaus  keine  Vergleichungspunkte  bieten.  vergleicht 

Turnop  in  Munday's  Cumb.  (p.  16): 
„Lyke  to  the  Cedar  in  the  loftie  sea, 
Or  milice  white  mast  uppon  tlw  humble  moutit, 
So  hearing  that  t/our  honors  came  this  icay, 

()/'  our  rare  wittes  ne  came  to  giue  account"  m). 
Verkehrt  sind  die  Attribute  der  Schoiiheit,  die  Thisbc 

-   Flûte  ihrem  toten  Pyramus  nachruhnit  (Mids.  V  1, 337  ff.): 
..Thèse  Hit/  lips, 
This  cherry  nose 
Thèse  yellow  cowslip  cheeks,  .... 

His  eyes  were  green  as  leeks." 

Ein  verkebrtes  Attribut  infolge  falscher  analogiscber  î'ber- 
tragung  enthâlt  Launcelot's  Ausruf  in  Merch.  (II  2,  36  ff.): 
..0  hvavens,  this  is  my  true-begotten  father"  fnach 
Analogie  von  „true-begotten  ehild"].  Ahnlich  Gazet  in 
Massingers  Reneg.  (p.  108  II):  „is  this  mine  own  natural 

mante  r?"  [nacb  „natural  parent'].  —  Ins  Gebiet  der 
falschen  analogischen  Ubertragung  gehoren  auch  solcbe 
Falle  des  Unsinns,  wobei  ein  Tier  oder  gar  eine  unbclebte 
Sache  déni  Menschen  gleichgestellt  wird.  Launce  in  Gent. 

(113,7  ff.)  erzahlt  z.  B.:  „my  sister  crying,  onr  maid  hold- 
ing, our  cat  ringing  her  hands,  and  ail  our  house  in  a 

great  perplexity"  —  Mousc  in  Mue.  (p.  230)  sagt  zu 
Segasto:  „and  you  mil  not  believe  me,  ask  my  staff,  .  .  . 

he  was  with  me  too.u 
Verschiedene  Fonnen  des  Unsinns  erscheinen  ver- 

bunden  in  der  Iîede  Bullcalfs  in  H4B  (1112,237  ff.): 
,J  had  as  lief  be  hanged,  sir,  as  go:  and  yet,  for  mine  own 
part,  sir,  1  do  not  eare;  but  rather,  because  1  am  unwilling, 
and,  for  mine  own  part,  hâve  a  désire  to  stay  with  my 
friands;   else,    sir,   I  did  not  eare,    for  mine  own  part,   so 

*M)  Obige  Stelle  ist  ein  wahrer  Rattenkimig  versehiedener  Arten 

des  l'nsinns,  auch  abgesehen  vom  sinnloson  Vergleich:  „Cedaru  und 
„mastu,  suwie  Joftit"  und  .,milk  white"  haben  ihre  PlRtze  vertauscht; 
ausserdem  ist  das  Attribut  „humble"  zu  „monntu  si  n  ni  os. 
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von 
in  Bluineostratiss  vmi  UnstM  i 

von  Hustoplia  in  Mill  (p.  B0O  ]i  forgetragencs  Verse: 

.iht  Ihuiflriiu)  MIU,    irhnsr   ici/'i'v  firc 
W'aèheâ  llie  ichitinii-H'"!'*- 

ne  gmtlt  wkoit  vÂoét  [■-■<  m  ftM 
File»  o'tr  the  iitoitiiUi-H*'  Upt," 

ESse  buondere  Aiian  des  koraieobeu  i  nsinn»  isl  die 
triviale  Selbverat&Ddliahkeit.  EMapiele  inthaltea  die 

&jusspr0ake  foigender  Bfipel:  Pjranrae-Bottcm  in  Mid*. 

i\'  i.  172):  ..('  ni-jhi,  wtùeh  wet  art  mien  doy  w  no*/*"; 
Verges  in  Ailn  (in  ;..  ts  ff.):  ../  um  m  fumai  ae  my  won 

Jtvittg  tbat  ie  an  old  mon  and  m  lnntrsi.tr  btan  /*■;  Dametafi 
in  .1.  Sbîrlej'e  At'f.  (p,  2Û9):  „if  I  ie  mue  hamged,  l  ehaM 
never  fa  »ty  tnen  m/m  agam",  -  Der  Diener  Lan née  in 
iiciii.  Ml  :;.  io  lï.i  siiiiii  die  Hartlienâgkeit  seines  Mondes: 

..la-  .  ,  .  has  no  more  pitp  in  hm  thon  <•  fatf*.  1  toi*  Clown 

in  T.  Heywood's  Trav.  (p.  69)  bemerkt  Uendonlg:  „Om 
Mi/wlai/.  sir.  Il  Tha£a  tu  I  remember  iusl  Hic  doy  hafvre 

i'tir-;itiif\  Der  Dfeoer  Shortbose  in  Wit  (p.  286  h  kfegt: 
,./  hâve  >niihii<tj  Irfi  but  fieth  and  fana  a&etd  me"*8^ 

Wit;  ;i.ll.'  bîsaer  liehaadelten  E%11«  der  unfreivîUigea 

passiven  Komik  ans  der  DummheH  der  Ohrwna  rat- 

epriflgen,  bo  irî<-i>t  bs  insbesondere  l'iir  die  Dammbeil  der 
lîiiiicl,   der  Erbpaebter  objektiTer  Komik.   noeti   amirabe 

aodere  Gelegaaheiton  rerschiedeoator  Art,  fhw  Du   heâ 

v.u  lietnatigen,  Simple,  Stender'a  eiofaitiger  Diener,  in 
\Vi\.  1 1 V  .">.  à8  il. i.  ist  von  seineni  Hoth  p-srliii-kt  worden, 
die  weise  Frau  von  Brentford  eu  Fragen,  ob  er,  SJander, 
die  Hand  der  Anne  Page  erlangsn  werde  oder  nient; 

b'alstaff'a  angeblich  un  Nanien  jener  Wahrsagerin  erteilte 
kstw«rt,  es  Bei  Slender  beschiedeo,  sir  zu  eriasgen  oder 
niriii    befriedigt  Simple  voUfcoramen.    In  der  ergfltelkasteO 

«»)  Ahoilchen  U 
darstellend,  vm  ftkth 
C*g!.  S.  BM). 

■■■■    Rflnwlbe».  vleltetehl  innlitj. 
il..»!!  le  Merl.  ini  l,  lfi<  ff,). 

iber,  weil  ubaichtllch  und  eiae  Neclterel 

■Iht  Ail,  redet  der Nftfr  Lsv&ohe  in  Ali'- 
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Weise  kommt  die  Dummhoit  der  Rlipel  zum  Vorschein  in 
den  Verhaltungsmassrogeln.  die  Dogberry  und  Verges  in 

Ado  (III  $)  der  ihnen  unterstelltcn  Wachmannschaft  er- 
teilon:  ïni  Verhor,  das  derselbe  Dogberry  mit  den  beiden 
vcrhaftetcn  Spitzbuben  veranstaltet  (IV  2),  wobei  er  von 

einem  von  ihnen  .,Esela  gesehimpft  wird,  und  die  tibrigen 
Richter  mit  den  Worten  „remembcr  that  I  am  an  ass"  (V.  79) 
auffordert,  Zeugen  dieser  Bescbimpfung  zu  sein.  —  Auch 
der  nicht  zu  den  Rupeln  gehorende  Costard  in  LLL  zeigt 
sich  einmal  (III  1,154  ff.)  als  bervorragend  dumm:  er  eilt 

fort,  einen  Auftrag  Biron's  auszufuhren,  noch  bevor  er  er- 
fahren  bat,  worin  jener  Auftrag  bestehe;  als  Biron  ihn 
darauf  aufmerksam  macht,  versetzt  er:  ,,/  shall  £now,  sir, 

icIich  I  hâve  done  iti;. 
Von  der  Dummheit  fiibren  Abstufungen  zur  blossen 

X ai v état  des  unbeleckten  Xaturburscben,  die  ebenfalls 
in  vielen  verscbiedenen  Einzelztlgen  zu  Tage  tritt.  Der 
naive  Clown  ist  leicbt  geneigt,  den  Schein  als  Wirklicbkeit 

hinzunebmen:  so  Simon  in  Middleton's  Mayor  (p.  171),  der 
einen  in  dramatiscber  Aufflibrung  vor  seinen  Augen  dar- 
gestellten  Diebstabl  fUr  Wirklicbkeit  liait,  und  den  an- 
geblich  Bestohlenen  vor  weiteren  Scbadigungen  dadurcb 
scblitzen  will,  dass  er  selbst  dessen  Rolle  (Ibernimmt; 
hierbei  wird  aber  an  ilun  selbst  der  zuvor  nur  gespielte 
Diebstabl  wirklich  ausgefllhrt.  Der  Clown  lâsst  sicb  auch 
leicbt  durcb  den  ausseren  Schein  imponieren;  z.  B.  der 

Clown  in  Wint.  (IV  4,  662—861)  durcb  den  in  prinzlichen 
Kleidern  auftretenden  Gauner  Autolycus,  den  er  flir  einen 
sebr  vornebmen  Hofmann  biilt.  Die  Leichtglâubigkeit 

des  Clowns  bringt  ihn  dazu,  auch  die  verkehrtesten  Rat- 
schlage  treulicb  zu  befolgen;  der  plotzlich  reich  gewordene 

Bubble  in  Cook's  Quo(ju.  (p.  78)  wird  z.  B.  durch  seinen 
Anstandslehrer  Staines  zum  albernsten  Benehmen  ange- 
halten,  und  ist  dabei  iiberzeugt,  das  Muster  eines  feinen 
Hcrrn  abzugeben.  Ûberhaupt  ist  der  Clown  wcgen  seiner 
llarmlosigkeit  leicbt  zu  betrtigen,  wie  das  schon  eben 

herangezogene  Beispiel  des  Clowns  in  Wint.  (TV  3,  33 — 126. 



4.  700 — mn  )  eeîfrt,  der  ww  Àutolyeos  immer  wiedev  jammer- 

li.-li  Uber'e  Ohr  gebaven  wird,  NaiveUavissenheil  legt 

der  Clown    an    ilcn  Tag,    won  ri    er   Laule    i'iiu-1'    l'rcmden 

Spntebe  vornimmfc.  Der  OIowb  in  Harlowe'a  l'an,  (p.  88) 

iiiiii  einen  von  Wagner  rftierten  lata'niBChen  Saiz  ftr 
Holl&adiscn,  Qrowio  in  Shr.  B.  (1  2.88  lï.)  dus  oingestreiite 

[taKenisch  des  Hortensia  l'Ilr  Laleiiiisdi.  Auïeinem  naiven 
MtesveretftndBU  des  Clowns  bcrulit  aiicli  das  in  Th.  Hey- 

wood"s  West  A  (p.  :'■■>$}  and  Massînger'S  Reneg.  (p.  119  Il 
ungeflAhr  gleicbzoitjg  auftancbonde  Motiv,  dass  der  Clown 
den  dringenden  Wunaoh  auseert,  die  Wflrd*  afoefl  Eunacheii 
zu  crlangen. 

Kine  hantige  Eigenscbafl  des  devra  isi  ho  pro- 
aat&eh-er  baoabaokoner  Si  an,  dex  utr  lïir  das  Naohet- 
tiegende  and  onetittelbar  nlLtelicbe  Wrsinndiiis  bat  (vgl. 

aaefa  s.  2ssi.    Sein  tdeeakreia  gebt  oft  liber  die  u   ittel- 
liaren   Ikuiiirfiiisisi1  des  AMlagsUduiM,    Bfflen,  Trinken  Md 
Seblafen,  nieht  binaus.  Idéale  sind  ion,  wenn  man  too 

der  opferbereitoQ  Traie  maneser  clownirtiger  Dienor  gegen 

ihre  Befrscbaft  absiebt,  oina  anbekanute  GrSsse.  Als  nn« 

eotehe  ntlobternc  ilHagenatur  gleicbl  der  onglische  Clown 
deui  Saaobo  Pansa.  Der  im  (.iefUngiiis  versclimacbten.de 

ebristiiebe  Bisebof  Eugenius  in  H.  Shlrtey'i  Mort,  {p.  306) 
Mi.-nrlit  l'irniiiil.  den  lieidiiisehen  Clown,  der  sein  Kerker- 
neister  ist,  iu  bekebren;  dîesem  aber  ertehsint  os  eh) 

Iftcheriicber  Gedankc,  dass  er  seine  mît  gutem  Bssea  wehl 

versorgte  Tafel  gegen  die  Hongerkoet  des  BfecbjoJs  cin- 
lausclirn  Bolle, 

Bine   (Or  den  Clown    typische  Sitnatioa  W  sein  2»- 
-iuniii'Tii  reffec  mil  gekrtinten  oder  s  un  si.  boeb- 
sti'iiondi'n  PersSnlicbkeiten,  bei  Uofe  oder  an  irgend 
einem  andrrn  Orte.  Dirs  Jltit.iv  war  lielirbt.  wei]  es  su 

iiln.'i-aus  daokbar  war.  indera  es  die  grusstiiK'igliclie  Kontrast- 
wirkung  darbot.  WShrend  der  Clown  sicb  snnsl  so  leiclit 

Imponieren  lasst,  zeïgt  sieli  seine  Naivetat  bei  obigen  Ge- 

[egfntieiten  trerailc  darin.  dass  er  sioh  initten  in  der  l'her- 
Wnerung  der  httfiscben  Ktikatte  alleîp  tfjtlig  unbefangen 
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tind  ganz  ohne  Formlichkeit  benimmt,  wobei  seine  drollige 
Urwiichsigkeit  nur  uni  so  spasshafter  erscheint.  Mouse  in 
Mue.  (p.  222)  redet  z.  B.  den  Konig  ganz  gemlitlich  mit 

.Mastcr  King"  an*37).  Bei  Stoffen  aus  dem  klassischen 
Altertum  wirkt  die  Xaivetat  des  Clowns  wie  eine  un- 

beabsichtigte  Travestie:  Shadow  in  Dekker's  Fort.  (p.  121) 
z.  B.  nennt  die  drei  die  Schieksalsfâden  spinnenden  Parzen 

..ScmsttW.  Gallus  in  T.  Heywood's  Braz.  (p.  227)  nennt 
Venus  „Mrs.  Vulcan". 

Verwandt  mit  obiger  Situation  ist  eine  andere,  die 
aucb  oft  wiederkehrt  und  als  ein  ftir  die  Clowns  typisches 
Motiv  anzusehen  ist:  (1er  Clown  selbst  spielt,  mit 
oder  ohne  Bercehtigung,  den  vornehmen  Herrn, 

wobei  er  gewohnlich  (une  selir  wichtigthuerisehe  Auf- 
geblasenheit  hervorkehrt.  Als  in  Wint.  der  Clown  und 
sein  Vater  zur  Belohnung  ftir  ihre  dem  Konig  Leontes 
geleisteten  Dienste  in  den  Adelstand  erhoben  worden  sind, 

riihmt  sich  der  Clown  (V  2, 147  ff.).  zugleich  mit  echt  clown- 
massigem  AVidersinn,  seit  vier  Stunden  ein  geborener  Edel- 

mann  zu  sein.  Clem  in  T.  Heywood's  West  A,  durch  die 
ErhOhung  seiner  Herrin  am  maurischen  Hofe  selbst  zum 
Wiirdentrager  geworden,  spricht  von  sich  selbst  hochst 
pomphaft  in  der  Mehrzahl  (p.  826),  und  dràngt  die  in  einem 
Vorraum  wartenden  Bittsteller  mit  den  Worten  (p.  327) 

„roomc  for  Generosity"  beiscite.  Der  plotzlich  reich  ge- 

wordene  I Mener  Bubble  in  Cook's  Quoqu.,  bei  dem  die 
Verbindung  von  Reichtum  und  Unbildung  den  Typus  des 
Protzen  ergiebt,  erinnert  durch  seinen  Befehl  (p.  15): 

..conduct  me  to  my  palacv"  an  die  jUdischen  Geldprotzen 
der  „Fliegenden  Blatter".  -  Wahrend  in  obigen  Fàllen 
die  Vornehmheit  des  Clowns  immerhin  eine  thatsachliche 

Tnterlage  liât,  fehlt  ihr  in  andern  eine  solcbe  durchaus. 
Hodge  in  Cromw.  z.  B.  wird  zur  Vornehmthuerei  nur  durch 
den  Umstand  verleitet,  dass  der  Earl  von  Bedford  mit  ihm 
die  Kleider  getauscht  liât;  als  der  Gouverneur  von  Bologna 

*")  Ebenso  auch  Much  in  Dcath  (p.  222). 
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ili'.'i   \rrriu;iiil.lidn'ti   Ivnl   ̂ l'tnn^'ii    nubiucn  will.    ufiVnlinrt 

dfeser  seine  Ctownsnainr  durci  die  Worte  (pi  102):  ..ramc 

nul  Hcar  ny  konowr".  Bekanater  isl  du  Beispfel  des  ba» 
iniiikcni'ii  Keeselflîekera  si_y  im  Vi>r-=nit>i  zu  Bhr.  R,  der 
sicli  beim  Aufwachen  in  veraehmM  Getrindern  srbiiakl 

iiihI  vuii  emer  ion  magebenâen  MenerBchstft  ebrerbietig 

mi!  ..mi/  lord"  Iji-i'iissi  winl.  allés  uni .  nui  ■  -  ■  1 1  *  -  t  i  wirk- 

Ucbon  LurH  irad  démon  Begleiter  eu  belnstigoa,  Sly's  sseit- 

weilîge  Vornehmheil  ist  also,  im  Gegensati  n  der  Hodge'8, 
imliviw  illic. 

l  >»s  lîediiri'nis.  sivh  eîn  Ansehen  m  gebro,  Bueserl 
sien  aucb  in  d»r  geziertan  Redeweise,  deian  edeh 
manche  Clowns  bcdienen,  in  derAbsicbt,  sicfa  gewaltlt  and 

ii'in  aoszadrUcken,  and,  imGegenaatz  z»  den  Narrai  (vgl. 
S.  i»4!n,  olme  fin  Bawasatsein  pot  der  Lfieheriicnteit  einer 

solciicn  Ausdrackaweise,  Vollgespickt  mil  gezierten  Ans- 

iiriirki'ii  ist  der  Liebesbricf  Struaïbo'fl  an  Durotliy  in  Locr. 
ip.  140  il.1.  Bowie  solae  ânrede  an  die  GeliebU  (p.  L41): 

..".  mjf  Mm/  and  pigsnoy,  the  feeundity  af  my  ingony 

is  H"'  «t  gr&tt",  u.s. w.,  ein  WortsebwaU,  der  der  aœh 
uagebildeteran  Dorothy  frellicb  sehr  impoaiert.  Will  Cricket 

in  \\  iiv  (p.  370)  verrai  grossen  Dtiofcel  durcâ  die  ge- 
spreizten  V7orte:  „«*i  of  the  profound  eireumamiulation 

ofmy  supernatural  wit".  —  Wenn  der  elewnaittge  Diener 
von  efueni  l'.irtsirlliT  uni  seine  Vi'i'niitU'liiiig  fuijiï'^«iW''ii 
winl,  koatml  sein  bierbei  ofl  bervortretender  J.akaienstolz 
Boweiien  aucb  in  einer  bochtrabenden  AaadruokBweiae  zam 

Vorseheia;  eo  sagl  z,  B.  Fiddle  in  T.  Baywewi'a  Excli, 
(p.48)  zn  deai  aïs  Packtriigcr  rerkleideten  Break:  „Porter, 

I  tm  ii"i  fer  yni.  y"  «et  I  'a-  peramhulating  befwt  q 

fmafà1. Ûberbaupt  zeigt  Bich  der  Clown  oft  obne  jeden  Grand 

si'llisl  L't'tiUI  îg  imd  aufffeblaaen,  aucb  wenn  or  m'clil. 
dan  vcrnebraen  Hi'itii  Bpiell  (vg).  S.  :t:i2);  cv  ist  genuk 

aui  Bolcho  veinieinilicln'  V'orzllgo  stola.  die  ilnn  danbaaa 
ll'lilini.  Naciidem  Costard  in  LLL  die  Rolle  des  Poiapajua 

slend  vei'lmnzt  liât,  ftussert  er  (V  2,661  f'f.i:  ../  kope  I  un* 
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perfect".  Puppy  in  Jonson's  Tub  (p.  651  1)  versichert:  „// 
/  do  corne  before  her  \  my  lady],  she  will  see  II  The  hand- 

som',st  man  in  ail  the  tourna.  Oft  glaubt  sich  der  Clown 
ganz  ungerechtfertigter  Weise  andern  Personen  uberlegen. 
Selir  komisch  wirkt  die  mitleidig  herablassonde  Schonung, 
womit  der  erzdumme  Dogberry  von  den  Schw&chen  seines 
Genossen  Verges  spricht  (Ado  III,  5, 36  ff.),  ein  Zug,  der 
durch  LLL  (Costard  liber  Nathaniel,  V  2, 584  ff.)  vorbereitet 

scheint.  Andrew  in  Fletcher's  Eld.,  der  Diener  des  sehr 
gelehrten  jungen  Charles  Brisac,  liait  sich  selbst  gleich- 
falls  flir  eine  Leuchte  der  Gelehrsamkeit,  und  behandelt 
daher  die  andern  Diener  ini  Haushalt  des  alten  Brisac 
sehr  von  oben  herab.  Sich  selbst  und  seinen  Herrn  fasst 

er  durch  die  Bezeichnung  „tvith  us  scholars"  zusamnien 
(p.  211 II).  Pompey  in  Fletchers  Weap.  wird  von  einer 
vornehmen  Uame  gefoppt,  die  ihm  einbildet,  sie  sei  in  ihn 
verliebt.  Da  auch  sein  Herr,  der  Dumnikopf  Sir  Gregory 
Fop,  zu  den  Anbetern  jener  Dame  gehôrt,  spielt  sich 

Pompey  dieseni  gegenliber  in,  wie  er  glaubt,  geheimnis- 
vollen,  thatsachlich  aber  handgreiflichen  Andeutungen  als 
der  bevorzugte  Liebhaber  auf.  Die  angebliche  Liebe  der 
Dame  verdreht  Pompey  vollig  den  Kopf:  als  die  Fopperei 
schliesslich  ans  Licht  kommt,  und  er  erfâhrt,  dass  sie  eine 
stand esgemâsse  Heirat  eingegangen  sei,  beteuert  er,  es  sei 
ihre  eigene  Schuld,  wenn  sie  sich  so  wegwerfe  (p.  317  II), 
und  bedauert  sie,  weil  sie  ihr  Glllck  verscherat  habe 
(p.  318  I). 

Manche  Clowns  zeichnen  sich  durch  Geschwâtzig- 
keit  und  Weitlaufigkeit  ihrer  Rede  aus,  ebenfalls  eine 
Folge  ihrer  Dummheit  oder  wenigstens  ihrer  Xaivetiit. 
liesonders  ini  G(»sprach  mit  Hohergestellten  kommt  dièse 
ihre  Eigenschaft  zum  Vorschein.  Dogberry  und  Verges  in 
Ado  (III  5)  liberspannen  durch  ihre  fortwJtbrenden  Ab- 
schweifungen  und  gegenseitigen  Unterbrechungcn  beim 
Bericht  liber  die  Verhaftung  der  beiden  Schurken  die  Ge- 

duld  Leonato's.  Launcelot  Gobbo  in  Merch.  (II  2,  130  ff.) braucht  geraume  Zeit  und  einen  grossen  Wortschwall  zu 



ciller  btSolat   riiitadiMi   Sache,    nliinlieh   OUI    Massani"  seine 
1  >i('jisit'  RlsDïener  anzultieien.  Dem  Bedeflnss  des  Clowns 
in  Meii.  (TV 6, 79  ff.)  wird  ersl  darch  die  Zauberkunsl  ron 

fessen  Neffen  Merlin   Kînhait  getban.    Bustopha  in  Mill 

iii.  58G  !Ii   sclrilt   seinen   v     CSnig  cum  Solraeigefl  ge- 

malmlen  Vater  Franio  wagon  seîoer  Srlnvni/.liat'tigkeit, 
zeigt  sicii  abftr  gerade  liei  diesem  Scbelten  sclbst  nocb  ïiol 
guehwfitziger    als   sein   Erzeiiyvr.    mi  dass  der  Kiinig  ilin 
oubmals  vsrgeblich  anffordert,  still  /.u  sein. 

Als  hausliackerier  Alltagssienscb  ivgl.  S.  331)  [ni  der 

Clown  meut  durchaus  matériel!  gesinnt.  Gefrlissigkeî t 

und  Neigung  znm  Trinken  geboren  oft  zu  seinen  Merk- 
malen.  Adam  in  Ulass  (p.  144  II)  crklitrt,  das  Kastni  Bfli 

seiner  Natnr  M  zuwider.  ilass  er  liebe.r  ein  kurzes  Hiingen 

i'i'dnhli-n  wulle  als  ein  langes  Fastes.  Der  ClûWD  ïn 

T.  Heywood'e  Lacr.  (p.  220)  stellt  die  durehaas  glaub* 
wSrdige  Bebauptung  auf,  in  deu  beiden  Togenden  des 
Kssens  und  des  Schlafena  werde  w  ras  beinem  RQmer 

Bbertroffen,  lillea  in  Gfeone's  Bac.  (Se.  X.V82ff.)  er- 
kundigt  sien  beini  Teufcl,  ob  in  der  BûBe  gui»  Kneipen 

wttren,  und  irill,  als  der  Teiifel  dièse  Prage  lu-juin,  geru 

Bierzapfer  in  der  3011e  werden.  Bomba  in  J.  Bhiriey'a 
Hoviil  ip.  un)  wUnscbt  ini  Weinkellor  daucrml  seine 

Wobntmg  aufauschlagen. 

Dass  dor  Clown  in  t ninkeni'iii  Zustand  auftritt, 
komnit  trots  seïner  Vorlieba  Kir  die  Flasche  doeb  itn  gaacen 

uni'  sel  ton  vor.  Die  Trunkenlieit  des  LUmmals  Banee  in 

Liki'  wnrde  sebon  (S,  L78)  erwahnL  Von  Shakespêars^B 
CSowns  wird  nur  Stepbano  in  Tp.  cV  277  ff.)  in  bezeebter 
Verfaasong  vorgeftlhit.  Sonstige  Falle  lier  Betrunkenhei) 

bûtes  Baugbton'a  Bagl.  (Frisco  p.  628),  Porter'a  Ajtgry 
iDii'k  Ooomes  p. 283.  Hodge  p.  806),  Tîm.  A.lLolliu  p,  441, 

J,  Slurlev's  Royal  (Bombu  p.  125),  u.  s.  w, 
Gelegentlieh  erweist  siob  der  Clown  auçfa  als  ein 

Peigling.  Strumbo  in  Locr.  (p.  156)  stellt  sîcb  auf  dem 

Schlacbtfelde  lot,  uni  der  Qefahr  zu  entgeben  -  w  ist 

alsn    il  art  u    ein  Vorgiinger    Falstalï'i*  — .    wird    aber   von 
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seinom  Lchrling  Trompart  nach  homoopathischer  Méthode 
schnell  wicder  zuni  Leben  erwockt,  indem  dieser  eine  neue 
Furcht,  die  vor  Dieben,  in  ihm  erregt.  Soto  in  Fletcher  s 
Pleas.  (p.  50)  striiubt  sich  gegen  seine  Anwerbung  zum 
Kriegsdienst,  indem  er  offen  seine  Feigheit  als  Hindernis 

angiebt.  Der  Schuhflicker  Ralph  in  Wilson's  Cobbl.  (p.  11) 
vereinigt  in  sich  den  Feigling  mit  dem  Pantoffelhelden  : 
aus  Angst  vor  seiner  zankischen  Frau  Zelota  kriecht  er 
unter  einen  Stuhl.  —  Meist  verheimlicht  der  Clown  seine 
Feigheit  gar  nicht;  als  Prahlhans  und  somit  als  Miles 

gloriosus  erscheint  er  nur  hier  und  da:  so  Robin  in  Mar- 

lowe's  Fau.  (Se.  XII),  Grim  in  Grim  (p.  460),  Swash  in 
Bedn.  (p.  55),  dem  Falstaff's  Steifleinene  als  M  aster dienen. 

Angst  oder  irgend  ein  anderer  Grund  veranlasst  auch 

mitunter  den  Clown,  sich  unanstandig  aufzuflihren"*). 
Adam  in  Glass  (p.  141  1)  erzahlt:  /  iras  in  such  a  per- 
ploxity,  that  mxpennyworth  of  Juniper  would  not  hâve  made 
the  place  mvvet  again:  .  .  .  my  laundress  called  me  slorenly 

faiare  the  next  day"  Shakespeare  vermeidet  derartige  Un- 
appetitlichkeiten,  die  iiberhaiipt  nur  bei  seinen  Vorgangern 
vorkommen. 

Die  Unbildung  des  Clowns,  besonders  wieder  des 

Riipels,  offenbart  sich  in  den  Derbheiten  und  unan- 
st&ndigen  AusdrUcken,  die  er  vom  Stapcl  lasst.  Be- 

sonders im  Drama  vor  Shakespeare  wimmeln  die  Reden 

mancher  Clowns  (z.  B.  Hodge's  in  Gurt.,  einem  StUck,  das 
iiberhaupt  an  den  kriiftigsten  Derbheiten  tiberreich  ist), 

von  Worten  wie  „arse'\  „fartu,  u.  s.  w.  Sp&ter  werden 
solcho  Begriffe  meist  umschrieben,  so  dass  ein  derber  Witz 
entsteht.  Shakespeare  und  seine  Nachfolger  vermeiden  es 
im  allgemeinen,  ihren  Clowns  Derbheiten  grtibsten  Kalibers 
von  obiger  Art  in  den  Mund  zu  legen,  obwohl  nach  unsern 
Anschauungen  auch  ihre  Dramen  immerhin  noch  sehr 
zahlreiche    Derbheiten    enthalten.      Eine    komischc    Zeit- 

838 )  Vgl.  Graf  S.  21  und  Anm.  12. 



—     337 

bestimmung  stellt  der  von  Launce  in  fient.  (IV  4,  21)  ga- 

lit'iiucliti-  Ausiii'in.'k  „«  plïïiti!)  while"  dar. 
Sehr  Bweîfelhafl  iat  es,  ob  die  besonders  im  Draina 

vor  Shakespeare  tl^n  biiuvischen  Clowns  in  de»  Mund  g8- 
legte  mundartliche  Redeweise  als  komisches  Motiv 

genieint.  also  etwa  bestimmt  ist,  ilire  Unbildung  lacherlich 
7.ii  maohen.  Mir  scheint  die  Muudart  bloss  den  Zweeken 

iler  Chai'iikterisierung  zu  dienen.  Zur  Zeit  der  Herrschnlt 
des  Vice  im  englischen  Draina  war  das  Reden  in  der 
Muudart  beï  derartigen  Qsstalten  allgeinein  fiblich,  und 

blieh  es  bis  aut'  Lyly,  der  dies  Motiv  durcha.ua  verschniiiht. 
Bbenso  feldt  es  bei  Shakespeare's  Clowns,  wiihrend  es  M 
;ii]di'ni  Drauinidiehtern  jener  Zeit  hier  und  da  vorkoninit. 
Beaoadera  reichliohé  Verwenduag  tindet  die  Muudart  in 

.huison's  Tub;  die  nieisteu  Persuuoii  spreclien  hier  aus- echtlesslich  im  Dialekt.  Àhnlieli  wîe  bei  uns  filr  in  der 

Muudart  geschi'ielicne  Bauerndramen  ain  nieisten  der 

batfîacae  Dîalekl  in  Betracht  konimt,  wui'de  auch  im  eng- 
lîseben  Draina  vor  und  nach  Shakespeare  gewuliniich  DÏM 

l'îiizi»'!'1  bestiinnite  M  und  art  verwertet,  ein  slldlicbrr  (nach 
andern  westlicher)  Provinzdinlekt,  dessen  Haupteigrntiim- 

lirlikriicn  der  Ersatz  von  /'  dureh  t\  und  s  durcli  -r  im 
Anlaut,  BOWÎe  alti'iliinilicbe  Pronom  in  a!  forme  n  sind  f«A[«j 

oder  ehe  -  /,  und  daniit  zusaniinengezogene  Hilfszeitwb'rter, 
cham  I  am,  chant  -  I  hâve,  chill  -  I  will,  chould 

l  trottld)'**). 
Dass  der  Clown  gefoppt  oder  ihni  ein  Schabernack 

gcspielt  wird,  konimt  uni  so  hiiutiger  vor,  als  er  dureh 

seine  Einfalt  solches  ja  herausfordert.  Die  RUpel  sind 

l'iner  dernrtigi'ii  Beoandlung  natiirlich  besonders  ausgasetzt 
Wîr  baben  schon  in  Abeohnitt  IV  gesehen,  wie  die  Clowns 

der  koniischeii  Zwischanapiele  und  der  intestin  aigentliehen 
Drameu  dam  Vice  eine  willkoniuiene  Zielsehcibe  fur  lu.-iLr 

Streiche  darboten***).    Einen  besonders  se  h  Uni  ni  en  Posseu 

a»)  VgL  Brandi  S.  LX11  und  LXXX11. 

»»)  Vgl.  Jenkin  Careaway  in  Juggl.,  S.  104  fl1.,  Hance    in    Liko, 
S.  173,  Hodge  in  Gurt.,  S.  190  K 

FiUatn  x\  u. 
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spielen  die  beiclen  jugcnd lichen  Schelme  Jack  und  Will  in 

Edwards'  Dam.  dem  betrunkenen  Kôhler  Grim  (p.  79  ff.): 
sie  iibernehmen  es,  ihn  zu  rasieren,  verwenden  aber  statt 
Wassers  Harn,  und  zerschinden  ihm  ausserdem  sein  ganzes 
Gesicht  mit  einem  stumpfen  Messer.  Dem  Clown  Corydon 

in  T.  Heywood's  Mistr.  (p.  151  ff.)  wird  von  Cupido  in 
âhnlicher  Weise  ûbel  mitgespielt:  er  hat  namlich  der 
schlafenden  Psyché  eine  Biichse  mit  schonheitverleihender 
Salbe  gestohlen;  der  Liebesgott  aber  vertauscht  dièse 
Biichse,  nachdem  er  den  Clown  eingeschlafert,  mit  einer 
andern,  die  ein  iibelriechendes  Fett  von  widerlichem  Aus- 
sehen  enthâlt:  damit  beschmiert  sich  Corydon  das  ganze 

Gesicht,  in  der  Ûberzeugung,  dadurch  wunderbare  Schôn- 
heit  zu  erlangen. 

Der  Clown,  insbesondere  der  ROpel,  wird  auch  haufig 

zum  Gegenstand  der  Spottereien  anderer  Per- 
sonen.  In  H  4B  (III  2, 117  ff.)  bietet  die  Aushebung  der 

Rekruten,  einer  Bltitenlese  von  Jammerkerlen,  dem  geist- 
reichen  Falstaff  willkommene  Gelegenheit,  seinen  Witz  auf 

sie  loszulassen.  In  J.  Shirley's  Opp.  masst  sich  der  Diener 
Pimponio  die  Rolle  eines  vornehmon  Herrn  an  (vgl.  S.832ff.), 
und  wird  von  Ascanio,  der  seinen  wahren  Charakter  er- 
kannt  hat,  am  Hofe  der  Herzogin  von  Urbino  mit  den 
Worten  vorgestellt  (p.  426):  „He  .  .  .  can  outdance  II  The 

nimble  éléphant". 
Nicht  selten  bekoinmt  der  Clown,  besonders  der 

clownartige  Diener,  Schlâge.  Es  scheint  mir  aber  in  den 
meisten  F&llen  sehr  fraglich,  ob  dies  Motiv  als  ein  komisches 
gemeint  ist.  Die  Prtlgel,  die  z.  B.  die  beiden  Dromios  in 
Err.  und  andere  Diener  bei  Shakespeare  empfangen,  ge- 
horen  zur  Charakteristik  ihrer  Rollen,  da  auch  im  wirk- 
lichen  Leben  jener  Zeit  die  Diener  hâufig  geschlagen 
wurden.  Komik  scheint  mir  hOchstens  da  beabsichtigt  zu 
sein,  wo  der  Clown  von  einem  weiblichen  Wesen  geprligelt 
wird;  so  Dericke  in  Vict.  (p.  355)  von  der  Frau  seines 
Meisters.  Strumbo  in  Locr.  (p.  164)  wird  durch  diç  Prtlgel, 
die  Margery  ihm  zuteilt,  gezwungen,  dies  von  ihm  zuvor 



geschiindetc  KrauenzinimtT  zu  heimten.  Die  Derhheit  dea 
Prûgelmotiva  kann  daduren  gemildart  werden,  dasa  fie 

PrUge]  dot  ct'wiilin!.  ( i ï t ■ } 1 1  auf  der  Bflhae  galbât  dargesteU 
wi'i'ih'ii;  se  crzahli  liul  lit  h  nimble  in  Greene's  Selini. 
(V.  1898  ff.)  von  den  Prttgflla,  die  ilim  seine  Frau  liât  an- 

gedeihen  laasen.  Pimponio  in  .1.  Bbirley's  Opp.  (p.  408) 
erkliirt  BÏcb  bereft,  die  iirgsten  Prtigel  mil  Vergniigen  hin- 
Eunehmea,  weil  ïhin  von  Ascanïo  etngebildet  worden  ist, 
du  geduldige  Ertragen  von  Prttgeln  sei  das  gecignetste 
Mittel,  mu  auf  die  Herzogîn  von  Drbino  Kindruck  zu 
macUeii,  imd  ibre  Hand  zu  guwinnei!.  Eine  ganz  besondere 

Bedeutong  l'lir  die  Koniik  liât  das  Prllgelrnotiv  in  Fletcher's 
Val.,  \vo  der  Clown  Galoshio,  gleich  seineni  Herrn  Lapet, 
Bien  als  ein  wahrer  Virtnos  ini  Gepriigeltwerden  erweist. 
uni)  sich  auch  auf  seine  vielseitigen  Krfahrungen  auf  diesem 
Gebietc  niclit  wenig  zu  gute  tliut. 

WShrend  das  Priigelniotiv  somit  doch  hier  nnd  da 
auch  ira  spateren  Draina  dru  Zweoken  der  Koinik  dient. 

kSnnen  die  Schimpfworte,  mit  dctien  der  Clown  ge- 
legentlicb  bedacht  wird,  an  sich,  ohne  Verbindung  mit 
Bonatiger  Komik.  nur  in  den  àltesten  eigentliehen  Dramen 

ivni'  l.ylv)  als  komischee  Motiv  gelten.  Auf  Hodge  in 
(iurt.  regnen  die  Schimpfworte  an  manchen  StoliâD  hagel- 
dieht  lierai).  Die  Veredelung  des  Geschmackes  vmi  den 

Aul'iiiigeri  des  eigentliehen  Dranias  bis  zu  Shakespeare 
zeigt  sich  besondere  in  der  stetîgen  Verteinerang  des  Wort- 
witzes,  wofllr  sich  eine  geradezu  raftinierte  Technik  aue- 
bildet.  Da  also  das  Wort,  die  Rede  ani  meisten  an  den 

Foj ■isi'hritten  des  Geschmacks  beteiligt  war.  haben  Schimpf- 
worte, die  ja  ilic  Komik  der  Rede  auf  ibier  untersten 

rohesten  Stufe  daratellen,  innerhaJb  diesor  veiïeiuerteii 
Komik  liberhaupt  keinen  Plate  niehr,  auch  nient  ciumal 
in  d«ir  im  Vergleicn  zur  Narrenkomik  dorberen  posseti- 
haften  Komik  der  Clowns. 

Die  t'reiwîllige  passive  Komik  ntnimt  in  den  Pollen 
der  Clowns  verhaltnismiissig  wenig  Platz  ein.  Die  Bûpel 
kotiiiiirii  nie  dièse  Art  lier  Komik  katini  noch  in  Betraebt. 
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Hieher  gehort  zunachst  das  absichtliche  Unsinn- 
reden  dos  Clowns,  wenn  dieser  dadurch  den  Eindruck 
der  Dummheit  crwecken  will.  Von  den  in  der  Rubrik 

des  unabsichtlichen  Unsinnredens  angefiihrten  Fallen  (vgl. 

S.  325—829)  nrôgen  manche  absichtlichen  Unsinn  von 
obiger  Art  enthalten,  besonders  wenn  der  betreffcnde  Clown 
der  dritten  Klasse  angehort. 

Ferner  sind  hieher  zu  zahlen  die  zahlreichen  Scherze, 
die  der  Clown  iiber  sich  selbst,  auf  seine  eigenen 
Unkosten  macht.  Einige  dieser  Scherze  kniipft  er  an 

seinen  eigenen  Namen  an:  Mouse  in  Mue.  (p.  213)  be- 

hauptet  von  sich  selbst:  „J  am  the  goodman  RaVs  son": 

Slipper  in  Greene's  J4  (p.  209  1):  „Goodioife  Calf  was 
my  grandmother,  and  goodman  Xetherleather  mine 

uncle".  Mit  einem  auffangenden  Wortspiel  erwidert  der 

riipelhafte  Clown  in  Mario we's  Fau.  (p.  34)  auf  Wagner's 
Anerbieten  rIIe  tume  al  tho  lice  about  thee  info  familiars'' 

f -Kobolde]:  „they  are  too  famiïiar  with  me  already"*41). 
In  der  Fonn  eines  Klangspiels  scherzt  Mouse  in  Mue. 

(p.  240)  iiber  sich  selbst,  indein  er  sich  als  ̂ rusher^  [an- 
klingend  an  usher]  bezeichnet,  und  dies  folgendermassen 
begrîindet:  „when  a  dog  chance  to  blow  his  nose  bachward, 
then  I  strew  rushes  presently.  Therefore  I  am  a  rusher: 

a  high  office".  Miles  in  Greene's  Bac.  (Se.  IX  220  ff.) 
scherzt  iiber  sich  selbst  in  Form  des  komischen  Vergleiches: 
„/  am  as  serriceable  at  a  table,  as  a  sow  is  under  an 

apple  tree". In  einigen  Fallen  benutzt  der  Clown  sein  Weinen 
als  Grundlage  seiner  Scherze  iiber  sich  selbst.  Launce  in 
Gent.  (II  3, 58  ff.)  behauptet,  mit  seinen  Thr&nen  einen 
ausgetrockneten  Fluss  wieder  fiillen  zu  konnen.  Der  Clown 

in  Wilkins'  Mis.  (p.  30)  will  gar  von  einer  Reisegesellschaft 
gemietet  worden  sein,  mit  seinen  Thrânen  den  Staub  auf 
der  Landstrasse  niederzuhaltcn.    In  beiden  Fallen  kleiden 

îW|)  Obiges  Beispiel  kOnnte  vielleicht  auch  als  ein  unfreiwilliges 
Wortspiel  infolgo  eines  MissverstHndnisses  gedeutet  werden  (vgl. 
S.  323  ff.) 



die  Srlicrze  des  Clowns  in  die  Fonit  cines  Ittgeo- 
iiaft-'ii  (JnflinBs. 

Sriir  amfftngrftieh  i-t  die  aktive  Komik  derCIowns. 

M;m  soUte  erwârten,  daai  die  RUpol  an  ihr  aiebt  boteili<:t 
aeien;  statf  desseo  Behea  wir  aber,  do&s  nnch  die  Btlpel 

9Îch,   Iwsoadara  im  W<n\-   und   Ivlaiiysiriel,  a  ut'  dera  Gebiel 
lier  aktivi'ii  Ki.nnik  totbatiges.  Fast  aile  Clowns  bei  Shake- 

speare z.  B.  spieleB  bestitadig  mit  Wortea;  die  EUIpel 
werden  bierbei  von  den  witageran  Gtowns  der  lihnjçen 

Kiiissrn  nnr  durci  die  geringere  <iualitiit  Ifarer  Spiele 
iwterscbieden.  Dae  Wortspîel  an  sich  ist  also  aocb  kein 

ZeîcUen,  dass  der,  der  ea  iuasert,  niclit  ta  den  ftttpetii 

gebfirt.  In  maucben  Btllcken  siad  aile  Personal)  witsig, 
selbst  die  Dummktlpfe;  so  z.  B,  Dull  in  LLL(vgl.  Anin.  :ilïl). 

Zuaachit  ljetnu:lilen  wir  die  alfsi eli tl iclie  Wort- 

rerdrehung*41'.  Ilio  eins('lilà"^ijr.;n  lïoispïide  sind  wenjg 
zablreicb  und  tragcn  raeisl  eio  parodàtiflûbea  Qeprftgc. 

Mis  anf  rim'ii  Kall  (dûT  Clown  in  T.  Heywood'fi  Prcnt. 
(p.  IS3)  rede!  BOineo  i;iiiihci'lian|itinaun  Chartes  Jminr 
l 'a  uellero,  (o  thec  a  (ont  icrt:  sing  HonononSTO*  an)  Btellen 
alla  Betsptete  Verdrefaungen  eioee  ravor  gesprocbenen 

Wortos  einer  andera  t'ereoD  dar.  Dorcb  die  BnteteUnng 
wird  gewOhnlich  dièse,  "der  eine  dritte  Person  verhttbDt. 

Dit  Hollà'nder  Jacob  van  Hnudl  in  Weak.  (p.  ̂ 54)  nift 
Oi'iana:  HCme,  .  .  .  my  eooterHn  |  SOaachen]";  Banob 
entstelil  dies,  und  awar,  wio  ans  seiner  vorhargebeaden 

Wiederholuog  dea  Worts  in  seiner  ridiligen  Fnnn  bervor- 

geht,    gain  denllieli  jilisie.htlich:    „Yoiir\<«of<!r/.-iny    pour 
di  unJ  ensiin.'"  ■*').  Peraer)  lent  H  5,  4:sff.:  Speed   mj 
Mosta   ii  frosonu  "  notaire  lin-.',."    Lannce.   ../  netwfowe 

IM!    BifterUÛ&"       S.      .,/Vfff/i:     fcûW?"       L.      ,..1     il»<<lhtr    U<bhl:f 

w-1  ThwivUscli  K-'in.imini.'n  iniiiste  obigei  M"ti\  nntw  Om- 
rtHaden  Meta  InsGebit-t  d.  r  l'ivhvillj^n  passiven  Komik  falh-n,  iiJim- 
ih-h  ire   1er  Clown   sich   dadurch  don   Anstricb  ulnea  Duimnkopfti 
goben  »in.    Beteplele  hjeftir  Itehlen  atar  gftnatioh. 

**')  Anspiclend  auf  die  nntrubliulu-  Tiunksiicln  <\vr  HolMtndw 
(te*.  B.  960). 
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[-  Liimmel],  as  thon  reportcst  him  to  be"  In  Mue.  (p.  225) 
bcgrîisst  ein  Bote  den  Titellielden  mit  den  Wort^n:  „All 

haily  worthy  shepherd!",  was  Mouse  zu  „All  vain,  lousy 
shepherd!"  entstellt.  Derselbe  Mouse  verdreht  den  von 
Segasto  orwahnten  Namen  des  „Captain  Tretnclio"  zuerst 
(p.  217)  in  rthe  meal-man",  sodann  (p.  218)  in  „Captain 
Treble-knave".  lin  Gegensatz  zu  den  bisherigen  Bei- 
spielen,  in  denen  die  Entstellung  von  „zooterkin"  zu 
„drunlcenskin" ,  und  von  „lover"  zu  ̂ lubbe)"  zugleich  als 
Klangspiel  gelten  kann,  wahrend  die  Ersetzung  von  „haiï' 
durch  „rairi'  ein  freilich  sehr  schwaches  Wortspiel  dar- 
stellt,  ist  desselben  Mouse  Verdrehung  des  vom  Boten 

genannten  Namcns  „AmaéUne"  zu  „Afnladine"  (Mue.  p.  225) 
viillig  sinnlos. 

Nahe  verwandt  mit  obigem  Motiv  ist  der  noch  seltenere 
Fall  des  absichtlichen  einfachen  Missvcrstànd- 
nisses.  Wahrseheinlich  ist  das  folgende  Missverstandnis 
in  Mill  absichtlich  (p.  577  II):  Julio.  „Met  he  [  Antonio] 

not  ivith  Lisauro?"  Bustopha.  „/  do  not  Jcnotv  her"  J. 

„Her?  Lisauro  is  a  man" 
Viel  hàufiger  ist  das  Wortspiel  infolge  eines  ab- 

sichtlichen Missverstandnisses,  das  als  eine  Abart 

des  Auffangewortspiels  angesehen  werden  kann.  Die  clown- 
artigen  Diener,  besonders  bei  Shakespeare,  lieben  es,  einer 
an  sie  gerichteten  Frage  oder  sonstigen  Rede  dadurch 
auszuweichen,  dass  sie  ein  Wort  oder  eine  Redensart 

daraus  in  anderem  Sinne  fassen,  als  gemeint  war;  be- 
sonders  oft  wird  eine  Redensart  mit  Ubertragener  Be- 
deutung  vom  Clown  wortlich  genommen  (vgl.  S.  324). 
Beispiele.  Gent.  II  5,  19  ff.:  Speed.  „What,  are  they 

\  -  Proteus  und  JuliaJ  brohen  [  haben  sie  mit  einander 
gebrochen]?  Launce  [der  „broken"  als  ,.ver\vundet"  fasstj. 
„Ao,  they  are  both  as  whole  as  a  fish."  —  Troil.  III 1,  25  ff.: 
Pandarus.  ,,At  whose  pleasure  \  Belieben],  friend  [do 

the  musicians  play\?"  Servant  [fasst  „pleasureu  =-  Ver- 
gniigen].  „At  mine,  sir,  and  theirs  that  love  music"  P. 
„Command   [      at  whose  command],   I  mean,  friend"    S. 
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[fasst  .,co<ni»'ut<l"  als  ImperativJ,  ,,\Vko  shall  I  commun! , 
turf4  P.  ..Fnruii.  m-  understand  Mi  one  another:  l  am 
h,u  .uhiIIij  and  Hum  art  toc  mnttmg."  Der  Aosdruck 
..cioiuin;/-  deutet  hier  die  Absïcbtlïobbeit  der  Miasror* 
st&DdntsM  des  Clowns  an.  —  Pipkin  in  Oooke'a  How.  (p.  59) 
lii^i'ii   soiiien  LehriT,    indem   tr  auf  dessen  QebeiSE,    ihtn 
die  sèche  Oasus  f...«>r.-"i  der  tateiniec&en  Grammatik  her- 
/.iiziilili'ii.  als  solcbe  aniUlirt:  .,"  bote-eate,  •>  eap-case, 
•i  comb-eose,  a  lute-eass,  a  fiddle-cate,  and  a  candis* 
rasa"  —  Webster1!  App.  B.  (p.  145):  Virginia.  Yon  arc, 
airrah  — ".  Clown  [outerbricht  aie,  und  bezîeht  „to  iê" 
auf  „nirritli"\.  „Ym,  I  an\  rirrahF.  In  FletcheT'sWaap. 
(p.  295  1)  entstelit  diircii  dus  alisichtlichr1  Misrivei-si-amlnis 

lies  Clowns  ein  i)!isi.-i"nLcs  Wortspiel:  Niwc.  ..\'<nj,  yon  miut 
nui  lie  |  lUgen]."  Pompey  [fasst  ..lie"  liegea,  Bis  Bear 
abgenutstes  Spiel].  ,,.W  mth  a  ladyf  /'</  natter  lie  with 
yon  |]  Thon  lit  with  .ni/  master." 

Es  gtebt  auch  Auffangewortapiele,  die  nicht  auf 
oinem  Missvorstîintlnis  Liorohen.  Beiapiele.  Klctclirr  s  Val. 

(p.  5801);  Lapet  ..-  page  tke  tu>enty~firal  [in  Lapet'e 
Huch  Ubet  der  Fusetritt]."  Clown.  „Tkat  page  [  Page] 
ts  coma  to  his  years  [Sljahrïg];  he  should  be  a  B&vmg- 
mon."  —  J.  SbJrley's  Opp.  (p.  407):  Serrant.  „~-thisBigh 
Uvrmun  |      der  Kaabfl  Ascanio,  als  Sdiweizrr  verklâidat] 

!„■:■  t.,  Btm  ><ll  ihe  fencere  in  Europe. . ."  Hmponio   St's 
me  of  the  loweat  ffigh  Bermana  lhai  en.-,- 1  ItoVt  upon." 
—  Ferricr  LLL  IV3,64  ff.:  Natlianid.  „.l  iwt  taUnt 
|  Talent,  nnd  taion,  elau>y  Der  Rupel  Dull  [Aaide]. 
..//,i  talent  be  a  elaw,  look  htm  ne  elava  km  wiih  a 
talent."  —  Ain'li  dae  Auflangewortspie]  ornait  mitnnter 
i  im  obseOne  Farbung,  Beiapiele,  G  mit.  II  r>,  91  lî.:  Speed. 

,. —  how  Ètands  the  matter  with  thon  [—  Frotcus  und  Julia|?" 
Ijaiiini .  „Marry,  tint*:  when  U  ttanda  weti  n-iih  &ùn,  U 
tUmâi  weU  witM  her,"  -  Lan  (p.  4SI  le  Bailiff.  ..Tlny 
suy  fhe  |  ETelBna]  eoused  msny  weunda  t»  be  given  in 
f""j--  liiiotlio.  „Triu\  eke  vos  n-oundcd  there  htrself, 
me]  otred  "./"'"  ''."  pïowtof  "/  Parw." 
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Wir  gehen  nun  zu  den  einfachen  Wortspielcn  tiber, 
d.h.  solchen,  an  denen  nur  eine  Person  beteiligt  ist.  Dièse 

gehort  zu  den  naiv-witzigen  Clowns  in  folgenden  Fâllen: 

Gent.  III 1 ,  268  ff.  :  Launce  [von  seiner  Geliebten].  „  .  .'fis 
a  milJctnaid;  yet  'tis  not  a  maid,  for  shehathhad  gossips 
[„Gevatterinnenu,  d.  h.  „hat  ein  Kindbett  liberstanden"]; 
yet  'tis  a  maid,  for  she  is  her  master's  maid,  and  serves 
for  wages"  —  Shr.  B.  IV  3,  123  ff.:  Grumio.  „Thou  hast 
faced  [—  besaumt]  many  things"  Tailor.  rI  hâve"  G. 
„Face  [-=  trotzej  not  me:  thou  hast  braved  [■•-  heraus- 

geputzt]  many  men;  brave  [  trotze]  not  me"  —  T.  Hey- 
wood's  Gold.  (p.  10):  „I  neuer  heard  she  [--  Sibilla]  wa$ 
committed  to  prison:  yet  'tis  lookt  euery  houre  when  she  shall 
be  (leliuered  [     entlassen;  von  einem  Kinde  entbunden]." 

—  Massinger's  Pict.  (p.  224  II):  „ —  thou.  red  herring, 
simm  II  To  the  Red  Sea  again"*44).  —  Ein  originelles  Wort- 

spiel  cnthâlt  T.  Heywood's  West  A  (p.  280):  Clem  (Wein- 
zapfer  in  einer  Schenke,  die  gerade  sehr  larmende  streit- 
siiclitige  Gaste  enthiilt).  ,, —  with  onc  word  of  my  mouth 
1  can  tell  them  what  is  to  bétail  [-  pay,  nach  dem  hollând. 

bctalen,  zugleich  „be  tall",  tapfer  sein]. 
Auch  der  Rtipel  macht  gelegentlich  derartige  Wort- 

spielc.  Beispiel.  Wint.  IV  4,  844  ff.:  Clown.  „ —  though 
my  case  [-■-  Fall;  Haut]  bc  a  pitiful  onc,  I  hope  I  shall 

not  be  flayed  ont  of  it" 34S). 
Auch  das  einfache  Wortspiel  ist  oft  obscon.  Beispiele. 

Boni.  1 1,  26  ff.:  Sampson.  „ —  when  Ihave  fought  with  the 
men,  I  will  be  cruel  with  the  maids,  and  eut  offtheir  heads. 

. . .  Ay}  the  heads  of  the  maids,  or  their  maidenheads" 
—  M  cri.  IIIl,64ff,:  Nicodemus  [zum  Clown  und  dessen 

schwangerer  Schwester],  „ —  what  are  youï"  Cl.  A  couple 
of  Great  Brittains,  you  may  see  by  our  bellies,  sir"  — 
Auch  die  RUpel  zoten  mitunter  in  obiger  Weise;  z.  B. 

Stephano  in  Tp.  (IV  1,235  ff.):  „M™tress  Une  [    Wiisehe- 

344)  Dass  der  „red  her  ring"  aus  der  „Red  Sea"  stamme,  ist  ein 

stehender  Witz,  vgl.  auch  Andrew  in  Fletchcr's  Eld.  (p.  195  I). 
™>)  Vgl.  hierzu  Wurth  S.  221.  231. 



leine).  te  nol  thi*  »nj  jerkin?  Xotr  h  )»,(/  jerki»  under  the 

line  [-  ..unter  der  Wascheleine.  an  der  das  Wams  hiîngt"; 
zngleich  „unter  déni  Àipiator".  unri  „un(er  eincin  Weîber- 
gteW.  si.  batte  ja  aïe  W&8âàefotae  tia  eia  Frauen- 

omBWr  angeredet]." 
Eine  bcsondero  Abart  des  Wortspiels  ergiebl  sicb 

ibiraus.  ihiss  ein  doppelsinniges  Wort  gerade  in  der  Be- 
dcntung  gebrancbt  wird.  die  man  nacli  dwi  allgenioinen 

/,iis;iuimi'iilian^  nirbt  crwarton  soll  te.  Hier  wird  aucfa  vmi 
einor  eïnzigen  Persori  mit  beiden  Bedeutinigen  gespielt: 

insni'vrii  geln'iren  dièse  Wortspielc  ebenfalls  zu  dm  ein- 
fachen.  Der  Spieletide  braucht  aber  noch  eine  zweite 

l'erson.  der  er  die  von  ilim  nieht  gemeiate  Bedestuog 
aabelegt,  uni  sie  scoliesslich  durcit  dca  Kuallelïekt  der 
andero  Bedentung  zu  DbeRBBahen.  Ein  deraitig«  Spie! 
iiinii    gewChnlic-h   ani   e-Jne   Fopperei   hïnaua.     Beispiele. 

lient.  III  1,384  lï.:  Specd.  ,,  W'hnl  tirnv,  limi.  in  yowpaper?*' 
Laume.  ,.TIie  bluchest  [blatk  traurig,  scbwarz|  nam 

iimi  tter  thon  hûo/rdeêt."  s.  ..Wiuj.  mon,  hoa  blaek?"  L. 
.,  ir/ii/.  ob  blaeh  ai  ink."  Dekfcer'a  Hatch  (p.  i;mi: 
Bilbo.  ..Tr/i<T,M'.v.  Thûtust,  Tte*u*t,  ■  ■  ."  MiUevento. 

  irhai  Thif/r  secM  thon?"   Jî.  „That  Ufmor'à  Thoefe 
III     l/tnlï    rilll'llr,    0fj  ." 

Ven  sehr  ftnnlieber  Art  sind  Spielc,  bei  rtenen  ein 

soin  inbar  abgescîilossener  Sata  binlerdrein  eiae  nnerwarlete 
Kurtsetziing  flndet.  Dadurch  erhalt  meist  ein  anselieinend 

Bchlimmer  Sinn  naclitr&glieli  einen  bannlosen  Anstrich. 

Dièse  Art  des  Wortspiels  ïst  bcsondera  be]  Shakeepeare's 

Nachfolgcrn  beliebt.  Beispiel.  T.  Ueywood'sWest  A  (p.  29a): 
Olam.  „ —  if  you  lug  me  by  the  eares  agamê,  Ile  draw 

| anselieinend  draw  the  nmwd]."  Rougbman.  ..Il",  wkat 

irill  i/o",  draw?"  ('.  „The  béai  miné  in  the  Houee  for  your 
wwship;'  —  Der  umge.kehrte  Eall  Hugt  vur.  weiin  ein  in 
wieli  abgesf-blusst-Ticr  Satz  anf  den  ersten  EJndruck  noeb 
eine  Fortaetznng  erwarten  lasst.  Im  einzigen  eînRcfat&gigen 
Beispiel  ist  der  anfangs  zu  vermutende  Sinn  von  unllatiger 

Art.    Mill  (p.  662  II):  Bustopha,  „ — the  «nll.  not  II  Etes  .'/"» 
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a  cJoum,  not  if  he  would  kiss  her  — ."  Ôtrante.  „What, 
man?"  B.  ,,Not  if  he  would  kiss  her,  Isay"  O.  ,,0A, 
Hwas  clcanlier  than  I  expected" 348). 

Eino  besondere  Gruppe  innerhalb  dcr  einfachen  Wort- 
spiele  bilden  wegen  ihrer  Menge  die  Spiele  mit  Personen- 
namen.  Zahlreiche  Wortspielc  des  Clowns  in  Nob.  beruhen 

auf  dem  Namen  seines  Herrn  Nobody.  Hilario  in  Massinger's 
Pict.  (p.  219  II)  sagt  von  sich:  „No  more  Hilario,  but 

Dolorio  ?iow"  (vgl.  S.  340).  —  Aueh  der  Rîipel  Bottom 
in  Mids.  (IV  1,221  ff.)  spielt  mit  seinem  eigenen  Namen: 

„this  dream  —  shall  be  called  Bottom' s  dream,  because  it 
hath  no  bottom.u 

Betrachten    wir    nun    die    verschiedenen    Arten    des 

Klangspiels171). 
Haufig  ist  das  Auffange-Klangspiel.  Hier  be- 

gegnen  wieder  viele  Abstufungen  von  vOlliger  Klang- 
gleichheit  bei  verschiedener  Schreibung  bis  zu  sehr  ent- 
fernter  Klangâhnlichkeit.  Beispiele  von  Klanggleichheit. 

Gent.  III  1,  307  ff.:  Speed  [liest  vor].  ,Jtem:  She  can  sew" 
Launce.  „That's  as  much  as  to  say,  Can  she  so**7)?"  — 
Merch.  1115,42  ff.:  Lorenzo.  „ —  the  Mo  or  is  tvith  child 

by  you,  Launcelot."  L.  „It  is  much  that  the  Moor  should 
be  more***)  than  reason  [—  in  ausserordentlichem  Zustande, 
d.  h.  schwanger]:  but  if  she  be  les  s  than  jan  honest  woman, 

she  is  indeed  more  than  I  took  her  for"  —  Blosso  Klang- 
âhnlichkeit bietet  folgender  Fall.  Cure  (p.  10 1):  Lucio 

[bis  dahin  als  Mâdchen  auferzogen].    ,,J  had  rather  waïk 

a46)  Einen  tthnlichen  Scherz  macht  auch  Clem  in  T.  Heywood's 
West  A  (p.  329):  nur  handelt  es  sich  hier  nicht  um  einen  schcinbar 
unvollstandigen  Satz,  der  in  Wirklichkcit  vollstttndig  ist,  und  auch 
nicht  um  den  umgekehrten  Fall,  sondern  der  Satz  ist  sowohl  schein- 
bar  als  auch  thatsachlich  unvollstRndig;  statt  der  anfangs  an- 
gedeuteten  unflatigcn  Forteetzung  lautet  aber  die  Fortsetzung  harmlos. 

M)  „Sew"  wurde  nach  Builokar  (1580)  „8eu",  nach  Gill  (1620) 
„hoo*  ausgesprochen;  vgl.  Alex.  Ellis,  On  Early  English  Pronunci- 
ation.    Part  III  p.  902  unter  „8ew"  und  „8ewed". 

î*48)  „Moor"  und  „moore"  wurden  zur  Zeit  Shakespeares  gleich 
ausgesprochen. 



In  folio  \  -  loose  dress],  iom  Uke  »  woman"  Bobadilta 
..In  fooli».  haà  >/<">  unty-  —  Km  stebeader  Vulkswiiz 
sclipint  in  folgendem  Palle  festgelegl  wordeti  ta  sein. 

Jonson's  Tiib  [p.  6581):  PreamWe,  „What  news,  mon, 
trith  gui-  neie-made  pure'yvantf  Rfetaphor,  ...I  pifrs'yt?- 
ttnt?  uxndd  I  were,BT  more  pureté  [echerahafte  Ableitung 

von  .jjwfi*"],  And  haà  more  ttore  of  money:  or  lèse  pursie 
[-»  kurzatmigj.  ]  And  had  more  store  ofbreatk:  you  mil  me 

purs'yvant?      Uni  /  eotdd  ttèvtr  pattht  of  any  imitr 
I  W"«j. 

/.ii  ik'n  Klangspielen  gebtJran  aucli  «lie  IU'iinspicle,  die 
in  folgeadôra  KaUe  mit  einem  Sinnspiel  rerbtfaâen  er- 

sclieinen.  T.  Heywood'e  Oold.  (p.  fil):  .Jupiter  erkundigt 
sidi  ikhIi  dem  Xamm  des  Tnnaea,  su  dem  er  mit  seînem 

Dtener,  dem  Clown,  gelangt  Est  Dos  sine  der  vier  don 
Turin  bewaebenden  dârren  alten  Weiber  antwortet  ..thc 

Tower  of  Sarreine"  Olo.  ..il  may  be  caFd  ihe  tower  of 

Btirren  for  ought  I  eee"  —  Ein  obigem  Reiinspid  ent- 
gprecfeendea  AJlitterationaBpiel  findet  sicb  in  Gipsy  (p.  188): 

Ssncho,  ..Thrn-'-- a  niiniemii  ht  Venue,  VU  go  tieile  her?* 
Suin.    ..Aiiotltt'i   hi  TSngland,  fil  go  taeile  her.u 

Eine  besondere  Abari  des  Aoffange-KlangspielB  bilden 
Bolebe  Pfiile,  wo  nicht  eine  andere  Person,  soridern  dio 
Situation  das  Sticliwort  zum  Klangspiel  liefert  JJeispiele. 

Edm.  (p.  1383):  Dog  barks.  Clown.  „  .  .  .  Bhe'a  corne 
[  des  Clowns  Cclit'litcj.  Wvll,  if  ever  m  be  married,  ïf 
ekatl  be  ai  BarkinyCkureh  (  Ivirclie  in  London;  der 

\:i]in'  in  scherzhafter  Weïse  volksciymoloyjseh  gedeotet] 

m  mamory  of  thee"  —  Chaag.  (p.  250):  Antonio  .  .  .  At- 
tcnipts  to  kis-.  her  |  tsabelta]. .  .  .  LolHo.  .Mow  noie,  fm>K 
.  .  ,  hâve  a""  read  Lipsius  |  .lustus  Lipsius,  berDnmter 
Philolog;  zngieieh  scherzhafte  volksetyraologiaehe  Ableitong 

von  ..''/'•'".  anapielend  auf  Antonio'*  KuraverBiich]," 
Daa  eiafacbe  Klangapiel  (vgd.  S.  844)  ist  ebenfails 

fthnlicher   f 

i  Unid  (p.  409). 

■\w\v.    Hinlet ich ier  BeSe  d« 
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zahlreich  vertreten.  Beispiel  mit  Klanggleichheit.  T.  Hey- 
woocTs  Maid.  (p.  121):  „  .  .  .  this  is  the  Forrest  where  the 

hard-  hearted  Duke  hunts  many  a  Kart:  and  there's 
7io  Deere  so  deare  to  him,  but  hee'le  Jcill  it"  —  Mit  Klang- 
âhnlichkeit.  Gent.  1 1,  72  ff.:  Speed.  „he  [=  Valentine]  is 

shipp'd  already,  And  I  hâve  play'd  the  sheep  in  losing 
him"  —  Rein  musikalische  Reimspielo  ohne  Sinnspiel 3S0) 
enthalten  folgende  Beispiele.  Wily  (p.  311):  Will  Cricket 

../  swear  .  .  .  by  thc  round,  sound,  and  profound  con- 

tents of  this  costly  codpiece.u  —  Mue.  (p.  234):  „Vll .  .  .  call 
her  rusty,  dusty,  musty,  fusty,  crusty  firebrand"  — 
Aus  der  Anhaufung  des  gleichen  Zeitworts  bei  wechselnder 

Vorsilbe  ergiebt  sich  ein  ahnliches  Wortgeklingel  in  T.  Hey- 

wood's  Trav.  (p.  65):  Clown  [zu  Young  Géraldine].  „ —  the 
businesse  is  composed,  and  the  seruants  disposed,  my 
young  Master  reposed,  my  old  Monter  according  as  you 
proposcd,  attends  you  if  you  bee  exposcd  fentstellt  fiir 

.,disposed'm]  to  giue  him  meeting;  nothing  in  the  way  being 
interposed,  to  transpose  [falschlich  ftir  „cxpose"]  you  to 
the  least  danger:  And  this  I  dare  bc  deposed  if  you  mil 

not  take  my  word"  —  Durch  eine  Reihe  von  Allitterations- 
spielen  ohne  Sinnspiel  entsteht  ebenfalls  ein  recht  thorichtes 

Wortgeklingel  in  T.  Heywood's  Mistr.  (p.  143):  Clown. 
„Homer  was  Honourable,  Hesiod  Heroicall,  Virgil  a 
Vicegerent,  Naso  Notorious,  .  .  .  Juvinall  a  Joviall 

lad,  and  Persius  a  Paramount. —  Ein  einfaches  Klang- 
spiel  von  unflàtiger  Art  ist  das  folgende.  Costard  in  LLL 
(V  2, 579  ff.)  redet  Sir  Nathaniel,  nachdem  dieser  die  Rolle 
Alexanders  des  Grossen  verpfuscht  liât,  also  an:  „your 

lion,  that  holds  his  poil- axe  sitting  on  a  close -stool,  will  be 

given  to  Ajax  [zugleich  ,,a  jakes"  -  Abort,  wie  durch  „closc- 
stool"  angedeutet  wird]." 

Eine  besondere  Art  des  Klangspiels  sind  die  komi- 
schen  Etymologien,  die  der  Clown  aufstellt.  Der 

Clown  in  T.  Heywood's  Mistr.  (p.  114)  zerlegt  den  Namen 

s«>)  Vgl.  Wurth  S.  138  ff. 



Nusanna  in  „#«.*"  und  „amKl"j  d.  h.  ..Xmi  à  a  bbw." 
Dm  BBgfisehe  Voftswitc  oflfenbart  Bien  in  don  volks- 
etyinologïscbeti  Cmdeattuigen,  denen  eioige  Dtaderl&ndfeeliQ 
SttdtenaBMD ,   zttglefcfi    mît   lelebtea    Wortverdrelumgen, 

dnnli  di'ii  Clown  in  T.  He.vwood's  L'hall,  (p.  17)  unter- 
worfén  wiTdi-ii:  ...\t  Brisilea,  .  .  .  yw  [sein  Herr  Boim- 

vida)  were  m'A  but  rougkly.  .  .  .  THn-hague  ta  futl  0/ 
n-ifchi's  \haff  witcli],  and  Aod  trrc  /.///  hdcJit  nt  Ilot  or 
Dam.  ion  lu  ont  !'■(■  had  never  corne  off  sonna  men." 

Audi  der  komische  Vergleicli  dient  dem  Clown  oft 

als  fin  Mittel  zur  Komik.  Beis|>iele.  Merch.  1115, 18  ff.: 

l.aniicfîlnt  jzu  Jesûoa}.  .. —  wfcen  /  $hun  Scyïïa,  yowr 

fnlfirr.  I  fait  h, li.  Char  y  b  dis,  your  motherS'  —  T.  Hey- 

wuuil's  Trav.  p.  16:  ., —  my  stomatte  hath  struti 
ii<rhf.-  —  Old  p.  4SI  II  ff.:  Gnotlio  nennt  seine  Frau, 
demi  er  Dbenïrilssig  geworden  ist   Jhon  preterpluper- 

fret    tenue    of  a    in., mu.",    uml     ..tfm.i  oh!   al  m  a  ii  h  ri,    al 

Hir  twenty-eighih  dny  of  Deecmber,  c'en  almost  oui 
gf  àate"  —  SpriohwiJrtlicÈ  geworden  ww  der  Aimdraek 
..'•■H  eommanimente*1  fllr  die  mbd  Ffoger  (Tgl,  Strombo 
in  Locr.  p.  170).  —  Aiicli  der  Tiilpel  Costard  in  LLL 

niaclit  witzige  Vergleiche:  V  î.  41  ff.  „ —  they  |  Armndo, 

Holol'enn'S  und  Nathanielj  hâve  lired  hng  on  tin-  almt- 
baaket  of  wordg",  und  V  1,  77  ff.  |zu  MnthJ.  „—  thon 
halfpenny  pitrae  of  wit,  Ikon  pigeon -ef g  of  dis- 

crétion," —  Durch  die  niedrige  Komik  des  Verglcîches 
wird  der  Vergleirhende  selbst  als  prosaiscli  und  unpebildet 

bezeichnet  in  Strambo'a  Lfebcserkl&ru&g  an  Dorotby  (Locr. 
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Engl.    (p.    479):    „ —  pigs    and   Frenchmen   speak  one 

language,   aivee,   awee  {     oui]"   —  Oft  liât  (1er  Vergleich 
einen  obscfinen  oder  unfl&tigen  Charakter.  Beispiele.  Gent. 
II  3, 19  ff.:  Launce.    „This  shoe,  with  the  hole  in  tï,  is  my 

mother,   and  this  [dieser  ganze  SchuhJ  my  father"    Old 
p.  425  II:  Gnotho.  „ —  you  are  a  hailiff,  ivhose  place  is  to 
corne  behind  other  men,  as  it  were  the  hum  of  ail  the  rest" 

Indem  zwei  Dinge,  die  gar  nichts  mit  einander  gemein 
haben,  verglichen  werden,  dient  der  Vergleich  alswitzige 
Umschreibung  flir  das  Gegenteil  des  zuvor  Behaupteten. 
Beispiel.    Shr.  B.  IV  2, 101  ff.  Tranio  versicbert,  dass  sein 

Vater  dem  „Pedant"  ein  wenig  gleiche.   Biondello  [Aside]. 
„As  much  as  an  apple  doth  an  oyster  [d.  h.  gar  nicht]." 
Von  âhnlicher  Art   sind  Umschreibungen,   bei   denen  die 
ErfUllung  eines  Wunsches,  oder  tiberhaupt  ein  Geschehen, 
von  einer  vollig  unmoglichen  Bedingung  abhUngig  gemacht 
wird.    Beispiel.    Err.  III  1,  78  ff.:  Dromio  E.    „I  pray  thce, 

lot  me  in"    Dromio  S.  [Within].    „Ay,  when  fowls  havc 
no   feathers   and  fish   hâve  no   fin"   —  Wahrend  in 
obigen  Beispielen  die  Umschreibung  den  Zweck  liât,  einen 
andern  Satz  aufzuheben,  also  gleichsam  die  Funktion  einer 
Verneinung  bekleidet,  ist  sie  in  andern  Fallen  positiv  und 
unmittelbar.    Der   Clown   in  Webster  s  App.  B.    (p.  188) 

umschreibt  den  Begriff   „morgentl    durch  „as  soon  as  the 
morning  is  hrought  a-hed  of  a  ncw  son  and  heir"  — 
Verwickelter   ist   Slipper's  Umschreibung  des  Satzes    „er 
trhikt  Wein  im  Keller",  die  er  in  Form  eines  Râtsels  vor- 
bringt,  in  Greene's  J  4  (p.  202):  Sir  Bartram.  „ —  where  is  thy 
master?"    S.  „Neithor  ahove  ground  nor  under  ground, 
drawing   ont   red  into  white,  swallowing  that  down 

without  chawing  [■--  cheiving]  that  was  never  madc  tvith- 
out  treading"  —  Besonders  wird  der  Begriff  „Galgen", 
und   ailes,    was  damit  zusammenhangt,  gern  umschrieben 
(vgl.  S.  207).    Piston  in  Sol.  (p.  234)  nennt  das  ihm  drohende 
Gehângtwerden    „^o  preach     With  a  halter  ahout  my 

nech"  (vgl.  S.  188).  —  Ebenso  werden  auch  Begriffe  aus 
den  Gebieten  der  Unzucht   oder  des  Unfliitigen  mit  Vor-: 



:  umschrïeben.  Gnotbo  in  Old  (p.  42fi  II)  nennt  eine 

Ivupplerin  „vchool-mistres<  nf  the  saeet  sîn."  Pipkiu  in 

How  {p.  80)  umschmbt  don  Begriff  „W«jrt"  klaagepielend 

durch  „«  ivmiiiin  fh'ii  t'a  kiit  to  the  front  [hoar-flnet 
-  lîeîf  ]."  —  Siippar  m  Greene's  -I  4  (p.  208  II)  unterweist 
veines  Schneider:  J.h  my  baek-partf  be  weU  ti/wd,  for  ttaw 

O0MM  monjf  irtnten-formx  from  a  irintly  helly."  Der 
Clown  in  Land  (p.  393)  erklart  mit  koniisclier  Geziertheit: 

..We  are  yohiy,  m  they  u"y,  to  reniove,  or  nccording  to  the 

iittgar,  to  mal.?,  flean,  irherr  t'hanticleer  and  Dame- 
partlçi  the  henni'  hâve  had  semé  doings." 

Die  gezierte  Rednweise  (vgl.  S.  333)  gehdit 
iiatiirlich  nur  dann  zur  aktiven  Komik,  weHD  der  atso 
Redende  sich  dieser  Gesriertheit  bewTwrt  Est  Sie  dient  in 

solchen  FJUlen  meist  dazu,  die  angeredete  oder  eîne  drirte 

Piisou  /u  vi'ilinliiieii.  Sti'iimbo  in  Locr.  (p.  148)  bedrolit. 
den  als  Werber  bej  ilim  erscnienenen  Hauptmann  mit  den 

Worten:  ../'//  givt  yen  "  eanvaeado  irith  a  iïastinaclo 
aver  •ion--  shoiiidera}'  —  Bombo  in  J.  Sfairley'a  Royal  (p.  149) 
mefdet  einen  Besuch  bei  seiuer  Herrin  Domïtilla  mit  den 

Worten  an:  ,..i  sprig  of  the  »<>biiit\j,  catt'd  Oètaoio-, 
Denrea  oeeest" 

Die  Sucht,  anfRUUge  Worte  zu  gebraueben,  fillirt  den 
Clown  zuweilen  aucli  zu  Biner  sprachscliîipferischen 
ThStïgkeit,  indem  er  zum  Sonera  neue  Worte  ertindet. 

Cher  Mouse  in  Mue  als  ltru$her"  vgl.  S.  340.  Launcelot 
in  Hercb.  (1!  2,381  steigert  „s<Tndblind'',  cine  Verstiirkuug 

Von  .,bîind'\  noch  weiter  zu  ..hiyh-gravel  bliiid".  — 
i  Inotho  in  Old  (p.  438)  bildef  daa  Wort  „cahatedK  [  wrwd 
triili  coite].  —  Aui'b  fremde  Spracben  werden  mitunter 
durci  den  Clown  in  Glownsmaniec  bereichert.  Nicholas 

l'rovei  bs  in  l'orter's  Angry  (p.  801)  zitiert  im  besten 
Kitcbenlatcin  :  „<{iri  moeat  [von  „(o  mort']  moeabiiur** 
(vgl.  s,  208).  Dagegen  hat  Shakespeare  wobJ  k&um  den 

clown  Costard  in  LLL  (V  1,4-4)  als  Brflnder  dea  Wortes 

„hom>rifiiniiiiiti"liiutiiiiiuif:"  hinstellen  wollen,  da  dieser  es 
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anscheinend  als  ein  wegen  seiner  L3nge  sprichwSrtliches 

anftihrt351). 
Von  hier  aus  fiihrt  nur  ein  Schritt  zum  absicht- 

liclien  komischen  Unsinn,  soweit  er  Uberhaupt  zur 
aktiven  Koinik  gehort  (vgl.  S.  325  und  340).  Jedenfalls 

ist  dies  bei  Launcelot's  Beschreibung  des  Weges  zu  Shylock 
der  Fall,  die  er  seinem  Vater  giebt,  um  diesen  zu  foppen 
(Merch.  II  2,42  ff.):  »Tum  up  on  your  right  hand  at  the 
next  turning,  but,  at  the  next  turning  of  ail,  on  your  left; 
marry,  at  the  vcry  next  turning,  tarn  of  no  hand,  but  htrn 

down  indirectly  to  the  Jew's  house"  Ebenso  ist  bestimmt 
hieher  zu  rechnen  Frisco's  Ausspruch  in  Haughton  s  Engl. 
(p.  479),  der  zugleich  das  Schéma  fiir  eine  ganze  Reihe 

ahnlicher  Falle  darstellt:  „my  great  grandfather's  grand- 
mother's  sister's  cousin  told  me",  &c. 

Der  absichtliche  Unsinu  in  Form  einer  trivialen 

Selbverstandlichkeit  dient  dem  Clown  oft  dazu,  einer 
Frage  auszuweichen  (vgl.  S.  342),  und  so  den  Fragesteller 
zu  hanse  In.  Beispiele.  Shr.  B.  III  2,  39  ff.:  Baptista. 

„  When  tvitt  he  be  hère?"  Biondello.  ,,When  he  stands  whoe 

I  am  and  sees  you  thcrc."  —  Haughton's  Engl.  (p.  530): 
Delion.  „ —  how  eome  we  to  Westminster?"  Frisco.  „Why, 
on  your  legs"  —  Wilkins'  Mis.  (p.  7):  Bartley.  „ —  who 
owes  [-  owns]  this  building?"  Clown.  „He  that  dwells  in 
it,  sir"  Ilford.  „Who  dwells  in  it  then?"  Cl.  »He  that 

owes  it" 
Zum  komischen  Unsinn  von  aktiv-komischer  Art  ge- 

htfren  ferner  die  zahlreichen  LUgengeschichten,  die  der 
Clown,  um  zu  renommieren,  oder  bloss  zur  Unterhaltung, 

zum  besten  giebt.  Der  Clown  in  H.  Shirley's  Mart.  (p.  203) 
erzilhlt,  wie  ein  Ftfrster  unserer  heutigen  Witzblatter,  von 
einem  wilden  Eber,  der  so  gross  sei  wie  ein  Eléphant 
Hilario  in  Massinger  s  Pict.  (p.  219  II)  llisst  seinen  Herrn 
Mathias  in  echtem  Bânkels&ngerstil  allein  gegen  100000 
TUrken  erfolgreich  kampfen.    Nach  dem  Muster  FalstafTs 

♦%l)  Von  Costard  iibernahm  das  Wort  der  Narr  in  Fletcher's 
Mad  (p.  416  II). 



berichtet  Swash  in  Day's  Bedn.  I  vgl.  S.  336 1,  er  sei  von 
sécha  [Jieben  angegrifferi  wordon,  von  welchen  sec-hs  er 
biicbst  inannhaft  sieben  getOtet  habe:  die  fibrigeu  aber 

lilliti'ii  ihm  s.-in  Geld  abgeiiommeii.  Besonders  T.  Hey- 

wood  liibt  es.  mît  damais  unseln'iiu'iid  allgemein  bekannten 
Behérritigen  end  arfandenen  Anekdoten  die  Reden  seiner 
rimvns  aiHSUBt&ffierea.  Cleni  iti  West  B  (p.  356)  z.  B. 
erwahiit.  ar  sel  einmal  in  Gesellschait  eines  an  einem 

grossen  Kaniinl'ein>r    sitzenden    Mohrcn  gewesen;    als  das 
Etener  deasen  SHiienbeine  zu  vsneagaB  begann,  habe  er 
nîotat,  wie  ïhin  gerafcea  wurde,  Beiaen  Stubl  weiter  vom 

Reoer  weggerHckt,  sondera  Maurer  hoi™  taasen,  die  den 

Kamin  Imtten  abreissi-n  mllsseii.  Die  unglaublîchsten 

Dinge  ere&alt  Amlnnv  tar Fletoaer'fl  BM.  vtm  Mnoem  ge- 
tahrten  Heirn  Charles  filiale;  dass  dieser  mit  Aristoteles 

frllhstilcke,  mit  Ciceio  zu  Mittag  speise,  u.  s.  w.  (p.  187  11), 

ein  T,mathnnaUselies  Klystii'i'"  als  Mittel  gegen  Ver- 
stopfung  beitn  Monde  anwende,  ein  Instrument  besitze,  uni 
dis  Sterae  bu  eeretrenee,  wenn  sie  allzn  dicht  am  Himinel 

bai  einandi-r  stiinden.  a.  s.  w.  (p.  195  1).  —  Ûber  die 

koiiiisi-ln'  Ûberireibnng  im  Berieht  Launce's  in  Gent.  uud 
des  Clown*  in  Mis.  liber  ibre  Thranenvorrâte  vgl.  S.340ff. 

Die  BeveisfUbrung  ungereimter  Bebauptungrn 
striit  einen  belielften  TutuotelpUita  des  Witzes  der  Clowns 

lier  ilritten  Klnsse  dur.  Speed  in  Gent.  (Il  1,  74  ff.)  be- 

ut'i-i  Beineoi  Henn  Valeotine,  dass  er,  wenn  er  Silvîa 
lîebe,  dièse  nient  sehen  kOnae,  weil  ja  die  Lîebe  blind  sei. 

Launci'lcii  in  Merrh.  (III  .">, -J5  ff.  )  beïiirchtet  von  einem 
etwaigen  ttaaaonubertritt  «1er  .Juden  zuni  Christentum  ein 

Stejgen  der  Schwidnctleist'bpreise.  Der  erste  der  belden 
rotengrKber  în  Hml.  (V  1.  188  ff.)  bebauptet.  dass  die  Ver- 

wasDttg  beî  der  Leiche  eines  Gerbers  etwa  ein  Jabr  spiitei' 
erfolge.  als  bei  der  fines  andern  Menschen,  weil  die  Haut 

des  Gerbers  dureb  sein  Gewerbe  wasserdicht  geworden 

sei.  l'iddle  in  T.  Heywood'a  Kxcli.  (p.  30)  zotet  in  Forni 

riiin  uageroùnleil  BeweîafUliruag,  indeni  er  die  l'nhalt- barkeit  der  Redenaart  vom  keuschen  Monde  nachweist: 
p»iM*tTs  xvn.  23 
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„there's  a  man  in  the  middle  of  her,  hmc  can  she  bc  chaste 
thm?"  —  Oft  bildet  ein  Wortspiel  den  Kern  einer  der- 
artigen  Beweisfuhrung.  Dromio  S.  in  Err.  (III  2, 94  ff.) 

erzfthlt  z.  B.,  ihm  stehe  eine  sehr  „fetteu  Partie  in  Aus- 
sicht,  namlich  mit  einom  Kiichenmâdchen,  das  „lauter 

Schmalz"  sei.  —  Mit  einem  kalauerartigen  Klangspiel  legt 
der  Clown  in  Land  (p.  435)  dar,  dass  das  Bier  der  Mutter 
Pass  in  den  Ritterstand  erhoben  sei:  ,.there  is  Aie  in  the 
tmvn  that  passes  from  :  .  .  lip  to  lip,  .  .  .  but  mother  Passes 
double  Aie  .  .  .  Sir  passes  \  surpasses],  therefore  hnightedr 

r—  Als  eine  besondere  Abart  der  ungereimten  Beweis- 
ftihrung  kônnte  man  auch  bestimmte  Râtsel  ansehen.  bei 
denen  die  Riitselform  sich  daraus  ergiebt,  dass  das  zu 

Beweisende  nicht,  wie  in  den  bisherigen  F&llen,  als  Be- 
hauptung,  sondem  als  Frage  hingestellt  wird.  Die  beiden 
Clowns  in  Hml.  wetteifern  mit  einander  in  solchen  Ratseln: 

der  erste  fragt  den  zweiten,  wer  tester  baue.  als  der  Maurer, 
der  Schiffsbaumeister  oder  der  Zimmermann  (V1.46  1T.); 
der  zweite  Clown  antwortet:  „der  Galgenbauer,  denn  sein 

Bau  iiberlebt  tausend  Bewohner"  :  der  erste  aber  verwirft 
dièse  LfJsung  mit  einigen  Scherzworten.  und  beantwortet 
seine  eigene  Frage  in  einer  ihrem  Beruf  als  Totengr&ber 
nfther  liegenden  Weise:  „der  Totengr^ber,  denn  die  HSuser, 

die  er  baut,  wUhren  bis  zum  jtingsten  Tage." 
Das  Motiv  des  absichtlichen  Sichversprechens 

kommt  bei  Shakespeare's  Clowns  gar  nicht  vor,  und  wird 
sonst  stets  dazu  benutzt,  andere  Personen  lHcherlich  zu 
machen;  es  gehort  also  insofern  gleichfalls  zur  aktiven 

Komik3*2).  Manche  derartige  Falle  kônnte  man  auch  als 
Wortverdrehungen  gelten  lassen:  im  Unterschied  von  diesen 

werden    sie    als  Zungenentgleisungen    nur  durch   die  un- • 

:*2)  Das  Beispiel  in  Chettles  Hoffm.  (V.  1065  ff.):  Stilt.  „—  tre 
haue  treason  and  iniquité/  to  muintayne  our  quarrell."  Old  Stilt. 
„Hah!  vhat  nai/st  my  sonne?  .  .  .*'  St.  „Reason  and  equity  l 
meant",  stellt  wohl  cher  einen  Fall  unabsichtlichen  Sichversprechens, 
und  zwar  zu  den  eigenen  Ungunsten.  dar,  gehôrt  also  ins  Gebiet 

der  objektiven  Komik. 



mittelbar  darauï  folgende  Berîehtigung  des  Clowns  gekenn- 
zeielmet.  Beispiele.  Locr.  (p.  151):  Struinbo.  „ —  the 

Shitens,  (he  Scytkian»  (wfuti  do  ytm  call  thom'O."  — 

Jonson's  Tul)  (p.  G58  H;  Iiasket-Hilts.  .,  What  is  my  Mme, 
then?"  Metaphor.  „Ihtsket,  .  .  .  the  yreat  Lubber,  I  shouhl 

My,  lever,  tff  Ou  'apure  kit  »mster" "*).  —  In  andern 
Kallen  ideieben  die  heideti  verwecliselten  Worte  einander 

nieht,  su  dass  hier  von  einer  Wortverdrehung  keine  Rede 
sein  kanii.  Beispiele.  Land  (p.  384):  Clown.  „0  most 

lijriiiniii-'it  olil  Fornieator  tuld  Maeter  I  teould  say)."  — 

Davenport's.  Xighte.  (p.  282):  Clown.  „Turti  of  yow  left 

hmn.l.  'ticill  laid  you  tu  tht:  deit,  te  my  lady,  I  xltould  gay." 
Aucli  das  Motiv  dm  WortktBubereJ  gelmrt  hieuer, 

du  dièse  in  den  voi'liaadeiien  Beispielen  stets  den  Zweck 
bai,  aine  andere  Pereon  su  neckeii,  oderdeni  wortklaubenden 

Clown  einen  Vorteil  zu  verselialleii.  Heispîele.  Sbr.  B. 

III  2,77  ïf.:  Hiomlellii  |zu  dein  ungeduldig  auf  Petrucbio 
wartenden  liaptista,  desseiiAnkuiift  eben  gemeldet  worden|. 

„ —  he  corner  not."     Ba.     Didst   thon   not  sny  he  corne»'" 
  .Vo.  air;  l  aay  kis  horse  eomea,    with   htm  on  hi$ 

baek.'  —  Bml.  V  1,  141  tt.:  Hmnlel.  ..  What  man  dort  thon 

dit/  H  |=  the  grave]  for?"  I.  Clown.  „b'w  no  man,  sir." 
H.  ..Wlint  irniiiiin.  tiienf  1.  Cl.  ..For  uone,  neê&er.* 

H.  ..  Whe  ît  tu  li<-  buried  m't?"  Cl.  „One  that  teaa  a 

ii-i'iu'iii .  rir:  but  resf  Ker  août,  she'/i  dead."  —  Der  TBIpel 
Costard  auchl  SÎch  durch  wurtklanbensche  Ausllitchte  vor 

der  Stial'e  zu  retten,  die  ilmi  !ïir  seinen  Umgattg  mit 
Jaquenetta  droht  (LLL  I  1.291  lî.).  —  Pambo  in  Daven- 

poi't's  NightO.  (p.  288)  bemfihl  sien,  durch  eiue  Art  Wort- 
klauberei  noch  ein  zweites  Trink^eld  lierausziisclilagen: 

.,inay  do  yott  remember  I  haà  nothing,  .  .  .  Xnthiv;/ 

bef'ore  !  bail  $omethi?ig,  I  mean." 
Die  Parodie   koniuit  dadurch   zustande,  dass  in  Bina 

feierikhe,     fines     grouBen    Stoffea    wiirdige    Korin.    oder 

"*•)  „Lubbri-    Btatl  ,,ltnrr"  als  VflftVRFdnkflBg  aui'h  in  Geilt,; 
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wenigstens  in  die  irgendwie  zuvor  gegebene  Form  einer 
ernsten  Rede  ein  possenhafter  Inhalt  hineingelegt  wird. 
In  den  Rollen  der  Clowns  erscheint  die  Parodie  oft  in 

Verbindung  mit  irgend  eineili  andern  koraischen  Einzel- 
motiv,S4),  z.  B.  der  absiehtlichen  Wortverdrehung  (vgl. 
S.  341  ff»).  Das  beini  Vice  so  h&ufige  Motiv  der  Parodie 
einer  tfffentlichen  Ausrufung  (vgl.  S.  209)  wird  erst  von 

Shakespeare's  Nachfolgern  wieder  aufgenomrnen.  Zuerst 
von  Th.  Heywood,  der  sich  Uberhaupt  aller  Ûberlieferungen 
volkstiimlicher  Koraik  bemâchtigte,  die  ihm  zug&nglieh 

waren:  in  Land  (p.  409  ff.)  entstellt  der  Clown  als  tfffent- 

licher  Ausrufer  die  ihm  vom  „Pursevant"  vorgesprochenen 
Worte  so  griindlich,  dass  (un  reiner  Unsinh  entsteht.  Ferner 
von  W.  Rowley  in  Merl.  (II 1, 39  ff.).  Endlich  von  J.  Shirley 
in  Opp.  (p.  453),  wo  Pimponio  seinen  Herrn  Aurelio,  mit 

dem  bekannten  „0  yes!"  beginnend,  als  verloren  ausroft. 
und  als  dessen  Kennzeichen  angiebt:  „Tivo  eyes  in  their 

place,  !  And  a  nose  on  his  face"  ;  hier  ist  die  Parodie  also 
nicht  mit  der  Wortverdrehung,  sondern  mit  einer  trivialen 

Selbverstândlichkeit  verknllpft.  —  In  andern  Fallen  ist  die 
Parodie  als  selbstândige  Form  der  Komik  zu  betrachten. 
Einen  schon  von  Newguise  in  Mank.  (V.  314  ff.)  parodistisch 
entetellten  Bil>elspruch  parodiert.  auch  Miles  in  Greene  s 
Bac.  (Se.  II  4ff.):  „Ecce  quam  bonum  et  quam  jucundum 

habitare  libros  [die  von  ihm  herbeigeschleppten  Zauber- 

blicher;  statt  fratres  in  der  Vulgata]  in  unumj"  Der 
juristische  Aktenstil  wird  gern  von  den  Clowns  parodiert; 

so  von  Tom  Miller  in  Straw  (p.  402).  von  Much  in  Mun- 

day's  Downf.  (p.  193),  vom  Clown  in  Wilkins"  Mis.  (p.  26). 
Die  Trauungsformel  parodiert  Unotho  in  Old  (p.  438  II): 
„I  tdke  thee,  Agatha  [seine  erste  Frau,  deren  er  sich  auf 

Gmnd    des   dem    Stiick    seinen   Namen    gebenden  Alters- 

SM)  Es  ist  hier  naturlich  nur  von  der  bewussten  und  absieht- 
lichen Parodie  die  Rede  ;  als  unbewusste  Parodie  dagegen,  die  somit 

ins  Gebiet  der  objektiven  Komik  einschlttgt,  kônnte  man  manche 
Falle  der  unbeabsichtigten  Wortverdrehung  und  des  unfreiwiUigen 
Unsinnredens  auflassen. 
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h  eattedigctl  wiinsdit.  uni  eine  andere  I 

m  knmii'ii|.  aaya  !h<  hmtgmamj  Bnd  btt  ray  HMsto,  'o 

tare  And  '■<  hold,  'i//  defftft  deparl  »g.':  Aneh  Zitate 
suu  DicbtoBfen  werdM  ofi  ptrodiert    Beso&deM  ttfeerdft 

sdiwiiiML'i  Bpreolw  von  Kv.lV  9paa.  aslei  die  jttngÉMn 

DîohUt  gmo  mit  ilimn  ofl  redit  woLlleilen  Simili-  lier. 
Dit-  lioi'lit[-;il"'Mi|ri[  Aiil;iii^.-viisr  i.iljigen  Sttlekes  ptPOdlert 
I  ton   m  "1"    Hi'vwijml's   ff«g|   A   (11.  324J: 

..//    i«   Jinf    MU    OS    W*CT    .-iHrfl'Prl    /il fi, 
",    rMknr  Andreie  our  eldtr  Jvurneyma».  .... 
When  thi*  ettntaU  nubslancr  of  m>i  MfA 

l'id  lire  iniiiiia-ii.nl  in  Mi,v  iiiim(iih  /ïfsA, 

/  ■«  «  <»w(wr  i»  //.e  0o*r(  o/  Festc  |bci  Kyd  ..tyrtwrj," 

Dic  peetisobfl  Spracïie  der  Lk-lieslicder  wird  parudieri 

dard  den  clown  in  T.  Seymod's  Mistr.  (p.  144  ff.).   der 
  iBWB    hui-i'ii    Lîedl)    dit)    rien   L'i-w  i'iliiilitrhfii  Selitinlldts- 
tagriffeu  atraeks  savUerlftufenden  Rein  soinar  Am;trvllis 

ii.'sinj;!.  —  Behr  «hlréich  edud  dk  Finie  in  d*n*ii  der 

l'iiiwn  «lie  kurz  zuvur  gesprooheiiM  Wnitc  Biner  rotera 
Persoi  parodiert.    Beteptete.  Shr.  H   l  2,1601t.:  Broutai 

.."  Oui  Imrmng.  what  a  llnmi  U  »f  lîrumio,  „0  thit 

woo&CAek,  "-Imt  ,in  mu  tf  ia/M  —  T.  Heywood's  Tmv. 
(|i.  74 1:  Olri  Linm-li.  „What  madiuttt  dan  ptlËtHi  tiktt, 

&on«t  F,ie>i<h  7*o  tum-h  thaï  Hmmmer'a  hnmlh'f  Okrvn, 
..Wluri  madnesse  doth  pouesiè  thée,  hunvsi  friand, 

i-  ".-/,  me  -iK'.h  ,i  gueettenr*"  ■  Beeonders  Ansliindei' 
bfeiaa  den  (  ilowo  bftuflg  Stofl  eu  i-ini-'i1  Parodie-,  iun  mefetes 
'li''  BoUander,  wri!  deren  Sprache  wegen  ihmr  laotlicbe-n 
kahl&nge  an  die  gerreanîschen  Bestandteilâ  du  Bngttscbcn 

dem  iirijr--iiihirti'ii  Enjd&iider  ait  eïne  keffiisclM  VwdrafcttHg 

-rimi'  Miiit.i-|ir.M']u'  iTs-lirîri.'ti  tntisgte.  Kirke  in  Dekker's 
sh.wm.  (p.  88.  liT.  82)  parodiBrt  mehrfnefa  dis  bedUudVdfeflkfl 

Ii'i'il.'  seîiiis  Mit->'si'llonSki|i[ii']':  ebensoFrisco  ioHaagfaton's 
RagL  (p.  -17-t.  505.  526)  die  Sprache  ries  Hoimnders  Vandal. 
Dftreclbc  PrÎHco  parodierl  aucti  in  eatsprechender  Weise 

rien  Pranzoacii  Dulion  (p.   ih:îi  uiid  deu  Ltalieoer  Alvani 
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Viel  seltener  als  die  Parodie  ist  die  Travestie,  wo- 
bei    umgekehrt    einem    bedeutenden    Stoff    eine    niedrig- 

komische  Form  gegeben  wird35*).   Beispiel.   T.  Heywood's 
Mistr.  (p.  113  ff.):  Clown  ferzàhlt  vom  trojanischen  Kriege]. 
„This  Troy  was  a  Village   of  some   twenty  houses:  and 
Priant,  as  silly  a  fellow  as  I  am,  onely  lovmg  to  play 
the  good  féllou\  hee  had  a  great  many  bowsing  lads;   whoni 
hee  called  sonnes.  .  .  .  by  this  Troy  ranne  a  small  Brooke, 
that  one  might  stride  over;  on  the  other  side  dwelt  Menelaus 
a  Farmer,   who   had   a  light  wench   to  his  Wife  calVd 
Me  II  en,  that  kept  his  sheepe,   tvhom  Paris,  one  of  Priants 
mad  lads,  seeing  and  liking,  ticeth  over  the  brooke,  and  lies 
with  her  in  despight  of  her  husbands  teeth,  for  which  urrong, 
hee  sends  for  one  Agamemnon  his  brother,    that  unis  then 
high   Cons table   of  the  hundred,  and  complaynes  to  him: 
hee  sends  to  one  Vlisses,  a  faire  spoJcen  fellow,  and  Towne 
clerhe,   and  to  divers  others,  amongst  whora  tvas  one  stotct 
fellow  calVd  Ajax,  a  Butcher,  who  upon  a  Holyday,  brings 

a  payre  of  cudgells,   and   layes   them  downe  in  th*  tnid'st, 
where   the  Two  Hundreds   were  then  met,   which  Hector  a 
Baker,  another  bold  lad  of  the  other  side  seeing,  steps  forth, 
and   takes   them    up;   thèse    two   had  a  bowte  or  two  for  a 
broken  pâte.    And   heere    was   ail   the  circumstance  of  the 

Trqjan  Warres." Hâufig  dienen  die  Reden  des  Clowns  den  Zwecken 
der  Satire,  die.  wenn  sie  sich  gegen  eine  Allgemeinheit 
richtet,  meist  einen  gutmtitigen  Anstrich  liât,  wenigstens 
nie  die  schonungslose  Herbheit  des  Narren  in  Lr.  erreicht. 
Die  Gegenst&nde  der  satirischen  Ausfalle  des  Clowns  sind, 
ebenso  wie  beim  Narren  (vgl.  S.  250).  sehr  mannigfaltiger 

Art:  der  Clown  in  T.  Heywood's  Subj.  (p.  70)  spottet  liber 
das  kriechend  schmeichlerische  Wesen  derHoflinge;  Bombo 

:35r»)  Das  bekannteste  Beispiel  einer  unbeabsichtigten  und  un- 

bewussten  Travestie  ist  die  Auffiïhrung  von  „Pyramus  und  Thisbe* 
durch  die  Rupel  in  Mids.  Wie  eine  unbeabsichtigte  Travestie  wirkt 

auch  das  Auftreten  des  Clowns  in  Stiïcken  mit  mythologischem  ln- 

halt,  z.  B.  in  T.  Heywood's  Gold.,  Silv.,  Braz. 



in.i.  shirlrv's  Royal  (p.  u>;>)  tttjer  deren  Eigenliebe;  Andrew 
in  Fie  te!  ht' s  Elti.  (p.  199  T)  iiher  die  Ge'ffÎBsenloSÎgfceil  lier 
Lirundhi-sitzer.  die  ilir  Wild.  blosa  zu  ilireni  Verçnitlgen, 
retasten,  ihre  Pacbter  aber  rerbungera  lassen;  Qotlirio  in 

Haesiogrer'a  Bas&f.  (p.  407  h  Bber  ias  Schuldemnacben 
fer  Hodestotier;  Strumbo  in  Locr.  (p.  142)  Bber  dte 

tfaSrîchte  Mode  jouer  Zeit  in  Englaod,  mit  inJîglichst  ge- 
sHcbten  und  Botteneii  Worten  um  Hch  au  werfen;  sim  in 

W.  Rowiey'a  Uidn.  (p.  806  07.)  and  Pambo  in  Daveuport's 

Niphii',  (p.  824)  iilii-r  die  \\ 'ut  der  den  meisten  Dramen- 
dichtern  verbassten  Parïtaoer  beim  Anhlick  rioes  hoeft- 

kircldielien  Ofaorbemdes;  der  Clown  in  Fletoher's  Fair 
lp.  380  Ili  Bber  die  LUgenhaftlgkeit  «1er  Reteenden;  Lannee 

in  lient,  (Ht  1,  888  ff.)  Kber  die  Sehwatzliiii'tigkeit  der 
Errausit;  t.'urlnilo  in  Welister'*  App.  1J  (p.  172)  und  Hilarin 
in  Massinjrer's  Piet.  (p.  218  II  Bber  die  kurze  Trauer  der 
Wiiwi'n  um  iinr  eben  veretorbenee  Hanaer;  der  Clown 

in  T.  Heywood's  Maitl.  (p.  142)  Bber  du*  HiihureiUim: 
Lollio  in  Chang.  ip.  244)  iiher  die  Narr&eil  der  Menschen 

im  ailfrenieinen.  NotflrUcb  wenlen  iiudi  die  l'reniden 
\;ilii>[iiTi  nicliT  vi-rsi'liont:  die  'l 'nmksuelit  der  ECoHttnder 

iv-i.  s.  860  and  Aimi.  S48J  gâûselt der  Clown  înMetflher's 
Fiiinp. 881  II'.  d«r  aueh  an  dereelben  Stelle  die  Schweîzer 

als  (liiiiim  hinsteilt;  b'rieco  in  Baugbton's  Bug),  (p.  479) 
l'filiri  ala  Merkmale  der  [taliener  nu  „o  wantm  sye,  pria 

m  hii  atpparet,  m, il  the  deril  m  hi*  rounterutnce."  —  Ein 
wob!  anoewasster  Hatirifcer  isi  der  Konatabler  Busy  in 

Qiapthorne'e  Const  (p.  200),  indem  er  behauptot,  aeifl  Wiiz 
sci   eînst   das   einzige   tiïadeniU   seiner   Erneniiiing  zum 
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des   sittlich  Normalen,   der  von   diesem    Standpunkt  aus 
gegen   die  Verkehrtheit  oder   Unsittlichkeit,   wo    sie  ihm 
entgegentritt,  die  Schale  seines  oft  recht  scharfen  Spot  tes 
ausgiesst.   In  solchen  Fallen  erflillt  der  Clown  die  ethische 
Aufgabe   eines  Wahrheitsapostels,   die    wir  oben  bei  den 

meisten  Narren  Shakespeare's  und  einigen  andern  Narren 
festgestellt  haben  (vgl.  S.  268  ff.).   Im  Wettstreit  eines  ver- 
liebten    alten  Gecken   und    eines  jungen  Mannes  uni  die 
Hand  einer  jugendlichen  Sclrônen  ist  der  Clown  natttrlich 
stets  auf  der  Seite  der  Jugend.     Grumio  in  Shr.  B.  (I  2. 
144)  verhtfhnt  mit  bitterer  Ironie  den  in  Bianca  verliebten 

alten  Pantalone  Greniio;  iihnlich  Sim  in  W.  Rowley's  Midn. 
(p.  324)   und  Crochet   in  Mannion's  Comp.  (p.  133).     Der 
Clown  in  T.  Heywood's  Capt.  (p.  110.  164)    fallt  mit  den schàrfsten  Worten  liber  den  Madchenhandler  Mildewe  und 

sein   schandliches  Gewerbe  her.     Slipper  in  Greene/s  J  4 
(p.  197  II  ff.)    verspottet   seinen    Herrn,    den    Bosewicbt 
Ateukin,  freinilitig  in  dessen  Gegenwart. 

Der  Diener  Sim  in  W.  Rowley's  Midn.  (p.  341)  nimmt 
ein  altes  Vice-Motiv  wieder  auf,  indom  er  eine  beiseite 
gesprochene  boshafte  Bemerkung,  zur  Rede  ge- 
stellt,  in  eine  àhnlich  klingende  Harmlosigkeit 
verwandelt  (vgl.  S.  206):  Sim.  „An  old  devil  in  a 

greasy  sattin  doublet  Iceep  you  company.'*  Blood- 
hound.  „Ha,  whaf s  that?"  S.  „I  say,  the  sattin  doublet 
you  will  wear  to-morrow,  will  be  the  best  in  the 

company,  sir" Von  der  Dreistigkeit  und  dem  vorlauten  Wesen 

mancher  Clowns  der  dritten  und  vierten  Klasse  gilt  un- 
gefâhr  dasselbe,  was  liber  die  Unverschiimtheit  der  Narren 
gesagt  wurde  (S.  252):  sie  wirken  nicht  an  sich,  sondern 
nur  daim  komisch,  wenn  auch  die  sonstige  Situation  komisch 
ist.  Sehr  ergotzlich  erscheinen  uns  die  Frechheiten,  die 
der  gaunerhafte  Clown  in  Fleteher\s  Fair  (p.  345  I  ff.)  sich 

gegen  seinen  Herrn,  den  Quacksalber  Forobosco,  heraus- 
nimmt,  weil  wir  diesem  Frzschwindler  von  Herzen  einé 

mofirlicli8t  schlechte  Behandlung  gOnnen.   Die  Unverfroren* 



rit,  wotntt  srcli   dw  Clown  iïnotlm   ifl   [*W   f|i.  4:îK  II  fl 

«x  dem  Sw*og  von  finiras  bninint,  gBhfirt,  soweil  ̂ i>- 
Itberiuiupt  aïs  twrajaahes  Mmi\  geltan  kniiii.  eher  ina  fie- 

Mal   ilcr  iinfri-iwilliiicn   pasetven   Kinnik  (vgî.  S.  :j:il  ll'.i. 
Dit-  Clowns  daf  dritU'ii  uii'i  vii'i'icn.  mitante?  aw'b  du 

xweitan  EQasae  neckan  géra  (uadare  Pcrsaaw.  Biebet  ge- 
liiiri'ii  ni  uni;  lit1  abaicbAHcbo  Wortverdrehujigea  [vgl.  S.  IM  I  ff.  '■ 

ewgC  \Viirts|nYlr  anf  Grand  eines  alisn-lirlicliiMi  llîss- 
■.o-irimliiiss.^  iviii.  s.  :t42  ff.),  die  oben  (S.86B)  ■  ■rwliliiitivi 

1'alk  itti  WuiikhuiiiL'rri.  eÎBÎge  PWlfl  (te*  Parodie  (vgl; 
s.  867).  Die  sonatigen  sur  VerJfUgung  sieheaden  Beî* 
spielc  sind  n'clu  witzlos.  Chang.  (p.  27(|):  LoUÎO  [w 

Atibi»s|.     ..  ir/iaTs    tftoj   M    gfWT   /»<<..    ■-'"■'  ....   0|)  .'/("' 
m, -,!■,/.     >„.      Vf-     yMtf      IKMC;     ''    ïhrtrnl     iik-r    llir    Untik    of  II 

ijoumi  dépitant."  —  IVr  l 'luwn  in  Cliiv.  [\i.  306)  grtbl 
Howvlt  gegunfibiT  in  losam  Arikhing  an  diesen  Nanien 

als  seineii  eigeiten  ..lioir-now   an. 
Dieselben  Clowns  tieben  ea  audi,  andeni  Leuten  eteen 

Scliabcniack  /.u  spielen,  wo  BÎe  glaobea,  dîes  ohna 

BeMimme  ETolgen  liir  Bien  selbst  WBgen  m  diirtVn.  Yi.-I 
Witz  biqten  derartige  Scherae  allerdînga  ancn  nfcht.  Dar 

Clown  in  T.  lleywood's   II  (p,  234)  ziidil  noter  BeniBgfifiW 

den  Stubl  weg,  itui'  den  dieser  «ch  satann  will.  nml  nucfal 
Bottier  (p. 238  ff.)  den  mit  du  Aiiisiclit  ose?  die  Prinseasin 
Elisabeth,  die  spatere  KOnigin  von  BngUnd,  betrautefl 

Benhiglield  daraiil'aiiliin.Tksain.  ilass  er,  in VernafihlASaigUQg 
seines  Amii's,  es  lugeiassen  babe,  dau  jemand  iioGartes 
bai  du  Prînzefsin  Bai;  dieier  jemand  sntpuppi  sien  gieieè 

damai  aie  aine   Ziege,   die  vom  clown  mit  genUefctean 
Sehwert,  in  Begleituug  von  Soldâtes,  vorgefHhrt  wlrd. 

Die   uaterbindliclie  Buteueraag,   auct   ejn  Erb- 
stQck  der  Viee-Komilc  (vgL  H.  205.  847)  ko   t  Un  gaJUWD 
bei  den  clowns  solttin  vor.  Beiapiela  Wilj  (i>.  860): 

Will  Cricket  [au  Peg.  Boiutsr  Q^iabten},  ..  -  if  i'n-  ! 
l 'h--,:,  l  pray  to  Gud  I  may  »e««i  remamier  (A«a" 

ictclu'i- 'k  Weap.  [\>.  317  II  i:  ,.//"  evw  '  recwed  tfamoncts 
•arf,    (h  sait  any  Ivttcr  h  h<r  |      Nièce],   would  thit 



—     362     — 

sword  ,  Might  nc'cr  go  thro*  me!"  —  Von  verwandter 
Art  ist  auch  die  von  Gnotho  in  Old  (p.  431  I)  vorge- 

schlagenc  Wette:  Un.  ,, —  we  hâve  Siren  hère."  Cook. 

„  .  .  .  five  drachmas  her  name  was  Hiren."  Gn.  „Siren's 
name  was  Siren,  for  five  drachmas"***). 

Wenn  der  witzigere  Clown  in  Bedrangnis  gerat,  weiss 

er  sich  oft  durch  List  zu  helfen.  Jenkin  inGrecne'sGeo. 
(p.  265  I)  behauptct  gegenUber  déni  Schuhmacher.  der  mit 
ihm  kampfen  will.  er  pflege  vor  jedem  Kanipf  seinen  Stab 
dreimal  unfs  Haupt  zu  schwingen;  als  der  Schuhmacher 
versprochen,  erst  zuzusehlagen,  nacbdem  dies  gescliehen 
sei,  versetzt  Jenkin:  „  Well,  sir,  hère  is  once,  twice:  .  .  . 

/  will  necer  do  it  the  third  time."  Der  waffenlosc 
Dericke  in  Vict.  (p.  368)  verspricht  dem  ihn  in  der  Schlacht 
bedrohenden  Franzosen  so  viel  Kronenstttcke ,  als  auf 
dessen  Schwerte  Platz  hâtten:  dieser  mttsse  aber  das 

Schwert  niederlegen.  damit  er,  Dericke,  das  Geld  darauf 
legen  konne:  als  der  Franzose  dies  getlian,  ergreift  Dericke 

dessen  Schwert.  und  schlagt  ihn  damit  nieder.  —  Mill 

p.  561  I:  Franio:  „Wïll  you  be  hang'd'f"  Bustopha  [sein 
Sohn].  y.Let  it  go  by  eldership."  —  Auch  ohne  bcdr&ngt 
zu  sein,  wendet  der  Clown  List  an,  uni  sich  einen  Vorteil 

zu  verschaffen.  Der  Clown  in  Armin's  Welshm.  (p.  52) 
ist  gern  bereit.  die  Rolle  des  Hauptleidtragenden  uni  den 
ihm  und  seinen  GefRhrten  unbekannten  Erhàngten  zu 
Ubcrnehmen,  wie  er  mit  komischer  Heuchelei  versichert, 
uni  jene  vor  Kummer  zu  bewahren,  in  Wahrheit  aber  nur, 
uni  die  Kleider  des  Selbstmorders  zu  erben.  Fiddle  in 

T.  Heywood's  Exch.  (p.  29)  versteht  es,  ahnlich  dem  Narren 
Feste  (vgl.  S.  272),  durch  lustige  Ûberredung  Berry  zur 
Verdoppelung  und  schliesslich  zur  Verdreifachung  des 
anfangs  erhaltenen  Trinkgelds  zu  bewegen.  In  Law 
(p.  425  1)  erweitern  sich  die  schlauen  Mittel,  die  Gnotho 
anwendet.  uni  seine  Frau  Agatha  los  zu  werden,  sogar  zu 

VjC)  Man  konnti:  iibrigcns  obiges  Beispid  auch  zu  den  FHllen 
•MiiiT  absir'itlicluMi  tiivialcn  SelbverstUndlichkcit  rechnen. 



ciner  mebt  enunal  harmlosen.  sondera  setu*  badenkliehen 
Intrigue,  indem  ar  den  Kircbenselireiber  zu  eiuer  Fiilsebung 
d«S  l»:iti.nns  von  AL'atlicnsGflmrt  im  Kircbenlmcb  v.Tanlasst. 

Ob  die  Sehimpfworte,  aie  der  clown  getegentlicfa 

gegen  aoder-e  Personal!  ricblet,  als  komiselie*  Mutiv 

gcmeint  siml.  sebeint  mir  recbt  zweiï-'lbal't  (irgl  aucb 
s.  389).  Dan  Werl  aine?  BelbsUtadigaa  Koinik  liabcn  sic 
jedenfalls  nicbl  niolir:  aie  kotniscli  konnen  aïfi  abjfl  hitebstaoB 

danii  gelten,  venu  auch  die  aonstige  Situation  komiscb 

erseheint,  wie  •/..  B.  in  Kit.  (III  l,B2),  wo  lier  mit  seincni 
ZwilfiagBbrader  rerwiebsette.  nient  ina  Uaua  des  _\  rit î- 
ptwllU  \  nu  BpbMus  gâbOrige  Dromiû  von  Svrakns  in 
otagera  Hanse  Zutritt  gefoadeo  liât,  and  min  den  ndeai 
Dramio,  der  uageattlm  des  Ibm  allais,  zasteheaden  Eialass 

Ih'^Iiii.  solcli'1  h  voi-wciycri.  mnl  ilm  von  inm'ii  ans  mit 

den  Scbro&bworten  ,.Mu>w.  matt-hor$e,  eapm,  eosceomb, 

idiot,  patek"  DberschttUet, 

Die  Priigi'l.  die  der  ( 'knvn  mit  miter  atistcilt, 
kOanen   aucb  mir  unter  beetimniter  Vonrassetnungan  als 

kon  lise  lies  Ufltfr  angeaeben  werden,  namlicb  wenn  deul- 
lich  erkennbar  ist,  dass  aie  im  Scherz  gemeint  siml.  Fine. 

darartige  Kmnik  bildet  die  niedrigste  Stufe  des  Poaaeo- 
Italie».  In  Rare  (p.  I!i7l  will  Lentulo  déni  Penulo  zeigen, 

wie  er  cinen  andera  geschlagen  babe,  tiiul  schlUgt  dabei 

letzteron  selbst  Ferner  Shr,  B.  IV.  1,62  If.:  Q-rnuio. 

.J.ni'i  'Imir  gar."  *  îurtis  [ein  andarcr  Diener  îles  Petrucbio]. 

.. }!<■>■<■;•  Gr.  „Then"  (Strikea  him).  —  lu  Tp.  OU  S,  84) 
ist  nieht  der  prttgelnde  Rtlpel  Stepbano,  Boudera  der  ge- 
prtigelte  Spassraacher  Trinculo  (vgl.  S.  288  tt)  der  Erreger 

einer  komiselien  Wirkung.  —  In  Fleteber's  Val.  (p.  519  Q) 
wirft  der  Olnwn  (îalosbiu.  sons!  ein  wîlKgûa  Pfflgelobjakt 

(v^l.  S.  889),  Bich  '■imual  aucb  ziini  Subjekt  au!  diesem 
iit'bici  auf,  indem  er  Heinem  Herra  Lapet,  dam  grossan 
Priigelkenner,  einen  Fusstritt  giebt. 

Die  direkte  ànrede  an  daa  Piihlikum,  ein  be- 

Hebtea  Vice-Motiv  (vgl.  S.  209  ff.),  das  in  den  Narwarollen 

gStizlicli  l'eblt  fvgl.  S.  969  (l'.l.  koninit  in  den  H  wel  zabl- 
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rcicheron  Clownsrollen  auch  nur  selten  vor,  am  h&ufigsten 
bei  Strumbo  in  Locr.  (p.  140.  142.  175.  176),  ferner  bei 
Adam  in  (ilass  (p.  145  I).  und  l)eim  Clown  in  Land  (p.  433). 
Moglicherweise  kam  dies  Motiv  auch  sonst  vor,  wurde 

aber  nicht  im  Text  festgelegt.  weil  es  zu  den  Improvi* 
sationen  .gehôrte.  Sehr  hautig  wird  es  aber,  wenigstcns 

seit  Shakespeare,  wohl  kaum  gewcsen  sein,  weil  man  seit- 
lier  (loch  an  die  Straffheit  der  Handlung  hôhere  An- 
ibrderiïngen  zu  stellen  pflegte,  als  zur  Zeit  der  Moralitaten. 

und  weil  der  Fortgang  des  Stlickes  durch  derartige  un- 
gehorige  Abschweifungen  gar  zu  sehr  gehemmt  wurde. 

Das  Einstreuen  fremdspraehlicher  Brocken  soll 
an  sich  wohl  auch  kaum  mehr  ein  komisches  Motiv  dar- 
stellen,  sondern  nur  daim,  wenn  es  mit  der  Wortverdrehung 
(vgl.  S.  321.  341  If.)  verbunden  ist.  oder  wenn  das  betreffende 
fremdsprachliche  Zitat  selbst  irgendwelchen  komischen  Sinn 

(z.  B.  „ltosa  mon  cites'',  vgl.  S.  321)  oder  Klang  hat  (z.  B. 
., HonorificabilitudinitaUbtLs"  :  vgl.  S.  351  ff.).  oder  endlich, 
wenn  es  mehrfach  wiederholt  wird. 

■ 

Die  mehrfache  Wiederholung  eines  Wortes  oder 
einer  aus  mehreren  Worten  bestehenden  Redens- 

art  (vgl.  auch  S.  162  ff.)  gehort  meist  zu  denjenigen  komi- 
schen Motiven,  deren  Komik  bloss  auf  einer  Klang- 

wirkung  beruht.  also  formale,  nicht  inhaltliche  Komik 

ist  (vgl.  S.  2  ff.  14V1S7).  Strumbo  in  Locr.  (p.  140)  beteuert: 
,.7  burn,  1  burn.  and  1  burn-a:  in  love,  in  love,  and 

in  love- a",  und  schrHt  (p.  150)  zusammen  mit  seinem 
Lehrling  Trompart  immer  wieder  „\vildfire  and  pitch". 
-  Pipkin  in  Cooke's  How  (p.  66)  parodiert  Hugh,  den 1  Mener  des  Friedensrichters  lîeason,  indem  er  das  Schéma 
abba  von  dessen  Rede  nachahmt:  Hugh.  .,0  Master  Pipkin. 

what  do  j/ou  menn'f  irhat  do  you  mcan.  Master  Pipkin?" 
P.     ..()  Hugh!     0   mistress!     0  mistress!     O  Hugh!" 

:l5T)  Audi  in  dm  olirn  besproclinum  KlanK^pi^l^n  uhne  Sinnspiel 
(vgl.  S.  :J4S)  ist  die  Komik  bloss  formai,  ebenso  bei  Wortern  mit 
komiscliem  Klang,  u.  s.  w.  (siehe  oben). 



il.  ji  HplUtilC  OoàtOQod*  0  FçHfam/"  P   Jitlvcth.' 
0  mittrts»!  0  »n*i  <  est!  0  deaiht"  -■   Naeh  dew  Ututej1 

mire    S/ciir    iti     l'hilltus'    ..  l.'lldi'IlS'-    ;\lil  Wul'trt    lilT  (  '|n\M|    ill 

T  Heywoed's  Capfc,  (p.  1*8  f.)  «ri  aUe  BefeMe  Ashborn- 
oara's  immer  wieder  ...i;/.  -'/i".  --  Pompe;  in  Fleteber"s 
Weasi  i.|i.  897  II)  reîtel  tmt  deai  ron  Beinem  Herrn  Sir 

Gwgory   Stop  znvor  gebrauohteii  Worte   .jlhmjf'  wnber. 

woiliH'ch  fine  Art  Ratselsniel  i-ntsteat:  ,.7'Ar  thing  \  &*- 
sclipnkl  Tli'd  ijuh  esnt  lin  |  Nièce],  by  ti«-  thing 

[  Poini*ey|  that  yen  «wi,  Ww,  f'>r  the  tlii>i<i'*  |  Potn- 
|n>y's|  BOke  th'tf  i/nn  tmt  lu  rnrrif  7h>-  (!iin</  |  (.lt-srlicnk| 
Huit  y"  seul.  '■(■,-</  l.unlhj  reeeêv'd."  --  lu  finLren  FallM 
nildet  ciné  bestlmmte,  bestandig  wiederkebrende  BadeiiMrt 
i;li'irlis;itn  il;i>  I  ..il  iniiti  v  ilrr  lif  tri'lTcndc!!  Rolla.  Dftr  Kon- 

-t.ililir  Biisv  îti  l  îl;i|itlinnii''«i  Gawt  stivut  himnT  WiedôT 
.Muir'.-1     lh<ltJ-     ili     sri  ni'    i.'i'ilr     l'ili.      Der    plOtEUCtl    ri'irh 

geverdene   Diaoer  Bttbble   in  t'onk's  Quoqu.   isi   gatahrt 
worden.    Iicî    nllcn   iiassfndi-n    mid    unpassi'tHli'ii    '  irlrycii- 

iiriim  st  i  ■  t  s  ,.Ki  tu  i/Kin/i-t'--  .■itizuili'fliii'ii.  wHiim-i'ii  ar, 
nie   nan   ii   'inirdiiidrt  bat,  siedi  sis  tineti  Haan  eon 

Ifiiifi'  Lebensart  oi-wciscn  \v>>nli.-:  indem  Bubble  dieso  ilim 

s.oiisi  îiiivifsiMiiiiiii'hr  Beâeosaet  an  gtoriieh  rarkaorter 
SteHe  aobringt  serbindet  sieb  mît  der  ans  der  etatea 

Wïederhotang  entstelieaden  kmnisclien  EQaag-  aoob  aine 
komisehe  Sfrmwirfauiig,  die  natQriicb  Lue  Qehiet  der  un- 
fmwBHgen  pasaiven  Comik  geatirt 

\"iin  derài  die  Reden  der  Clowns  baufig  etogefloentâfién 
Alliiieraiii.n  t:iit  daseelbe.  was  ofaén  is.  2ô;n  liber  die 

Allitteraticm  bei  den  Narrai  ffceag(  w«rda  [vgl  aacb 

S.  B4B).  Wie  bi-i  Êletooert  Niwea,  Bndel  BH*  dee  Allii- 
ti.-rati(ni  Bueb  beï  manchen  Beioer  CSoviia,  su  bei  Sfaectiuwe 
in  Wit  (p.  268  1).  Soto  in  Pleaa,  (p,  53  Q,  Buetopèw  in  1U11 

(p.  S64U),  fenier  bei  zwei  von  Massiiii.'i'i'- 1 'Inwns,  Oalan- 
(Irino  in  Flor.  (p.  lui)  I)  inid  Hilnrin  in  Pict  (p.  219  1). 
Znwfilfii  bat  ilif  Allitifraiiou  eineu  parodîstischen  Zweek. 

Kiiic  déni  Vortragenden  nnbewusste  Parodie  des  in  allitte- 
rierender  Fonn  auftreteadeii  geflobnrelianeu  Petboa  niancher 
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altérer  Trauerspieldichter358)  entbalt  Quince's  Prolog  in 
Mids.  (V  1, 147  ff.):  „uith  blade,  with  bJoody  blameful 

blade  He  [  Pyramus]  bravely  broach'd  his  boiling 
bloody  breast":  nattlrlich  ist  die  Komik  dieser  Stelle  von 
objektiver  Art. 

In  Bezug  auf  die  vom  Clown  vorgetragenen  Reim- 
paare  und  ganzen  Strophe n  begntlge  ich  mich  gleich- 
falls  mit  einem  Hinweis  auf  das  oben  (S.  252  ff.)  tiber  das 
entsprechende  Motiv  in  der  Xarrenkomik  Bemerkte.  Solche 
Verse  und  Strophen  begegncn  so  Uberaus  hâufig,  dass  es 
tiberfliissig  ware,  einzelne  Beispiele  anzuftihren. 

Hiermit  sind  wir  schon  niitten  in  die  forraale  Komik 

der  Clowns  hineingeraten.  ()b  dièse  von  subjektiver  oder 
von  objektiver  Art  ist,  das  h&ngt  natlirlich  eher  von  dem 
in  die  Fonn  hineingelegten  Inhalt  ab,  wenn  auch  die  Form 
selbst,  vom  Inhalt  abgesehen,  fttr  die  Art  der  Komik 
durchaus  nicht  bedeutungslos  ist.  Zu  dieser  formalen  Seite 
der  Komik  gehort  auch  der  Gesang,  der  oft  die  Rolle 

des  Clowns  belebt.  Strumbo  in  Locr.  (p.  147  ff.)  singt  zu- 
sammen  mit  seiner  ihm  eben  angetrauten  Dorothj7  und 
seinem  Lehrling  Trompart  ein  lustiges  Terzett.  Bulli- 

thrumble  in  Qreene's  Selim.  (V.  1879  ff.)  besingt  sein  eigenes 
Pantoffelheldentum.  Stephano's  Gesang  in  Tp.  (II  2,  48  ff.) 
ist  in  derbem  Tone  gehalten.  Ûber  das  parodistische  Lied 

des  Clowns  in  T.  Heywood's  Mistr.  vgl.  S.  357. 
Auch  der  Tanz  gehcJrt  hâufig  zu  den  Obliegenheiten 

des  Clowns  (vgl.  S.  233.  234.  Anm.  248).  Der  Clown  ge- 
htirte  ja  zu  den  stehenden  Figuren  im  Morisko-  und  im 
.Jigtanze.  Zwei  der  Rtipel  in  Mids.  (V  1,  369)  tanzen  nach 

Schluss  ihres  Zwischenstiicks  „a  Bergomask  dance"  "•). 
Im  Schaferdrama  Thrac.  (p.  151  )  und  in  T.  Heywood's 
Mistr.  (p.  119)  werden  vom  Clown  und  seinen  bâurischen 

:MW)  Z.  B.  in  Peele's  Aie;   vgl.  Graf  S.  36  und  Anm.  1. 
^  wBauerntanz  nach  Art  der  Landleute  aus  der  Umgegend  von 

Bergamo,  der  Riïpel  des  italienischen  Volkstheaters*  (Delius  I  304 
Anm.  81).  Hier  zeigt  sien  also  ein  Einfluss  des  au9  Bergamo 
stammenden  Arlecchino  auf  den  englischen  Clown. 
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QeffiQnten  landhebe  T4dm  auigefiilirt.    In  Fiftteher's  Val. 

(p.  .'.'21;  Il  tuuen  der  Clown  (ialoshio,  sein  Herr  Lapet, 
und  nocli  fier  ancien  Persoran,  als  Nanrii  veikleidet. — 

Obw  SHpper  ala  Jigtftnzer  înGreeae'a  .14  vgl.  Anm.  858. 
In  Edrn.  (p.  39©)  reitet  dor  Clown  Cuddy  Banks  du  Maskni- 

pferd  \Jiobhy  ftonw")  im  Moriskntanze  (vgl.  Anm.  250). 
Das  Motiv  der  Verkleidnng  des  Clowns  ist  schon  in 

den  Fiïllen  mit  inbegriften.  mi  or  oline  Bereehtigung  don 

v.irni-hniPTi  Herrn  spielt  (vgl.  S.  332  H'.).  Aucb  HODSl  VC- 
schcint  der  Clown  oit  verkleïdet.  Rr  legt  dffl  Kli'iili'i  sînftr 
nmi'-rri  Person  tics  betivffenden  Stiiekes  an.  uni!  Hber- 
minuit    ilaniit    aucb    ziigleicb   dercn   Itolle,    entweder  zum 

Zweefe  aroer  lustîgen   Intrigue,  oder  Mou  ni  dem  der 

KurzweH.  PrJSCO  in  Haugbton's  BllgL  (p.  522)  hllllt  sicli 
in  lien  Mante!  des  Rolland  ers  Validai,  and  spielt  min  selbst 

den  Hollander,  uni  jenen  su  (oppen.  lier  clown  in  Tarse, 
(p.  183)  zieht  auf  Wnnseli  nines  Vaters.  îles  alten  Scbafers 

Antimon.  einen  Teîl  von  desswi  glanzender.  znr  Braut- 

werbung  bestimmter  Kleidung  an,  und  besehliesst  ins- 
geheim,  mit  Hilfe  dieser  fremden  Pedara  dem  Vater  die 

erlmffte  Braut  nlizujagen.  —  In  andern  Fiillen  ergiebt  sicb 
die  Verkleidung  îles  Clowns  aus  dessen  Dienorrollt;:  sein 
Herr  verkleidet  sïcli.  und  der  Clown  als  dessen  Begleiter 

cbenialls.  In  Dekker's  Fort.  (p.  162)  treten  Andeloeia  und 
sein  Diener  Sbadow  als  irÎBcbe  ObstbOker  auf;  dièse  Ver- 

kleidung soll  ihucn  dazu  verlielfen.  die  ilinen  geraubten 

Saubenachen  zurttckzueriangen.  In  Grps.y(p,  188)  erbtieken 

wir  Sancho  and  geioen  Diener  Soto  in  Zigeunertraont 
lu  Thrac.  Ip.  174)  kommt  der  Clown  in  der  iïolle  der  Maiil 
Marian  (vgl.  Anin.  249)  im  Moriskotanz  zum  Vorschein. 

I.'lier  die  sonsttgen  il  lisser  en  Begleilunistiinde. 
unterdenen  der  Clown  nuftrîtt,  und  die  ansc.heinend  im-ist 
der  Improvisation  iiherlassen  wurden.  erfabren  wir  doeli 

gelegentlich  einiges  aus  eîngestreuten  Bemerkungen.  Der 
Mllllerburscb  Trotter  in  Em  (p.  421)  erselieint  mît  einem 
gewissen  Gescbirr  in  der  Hand  (elienso  der  Narr  Tony, 

vgl.  S.  253).    Strumbo  in  Locr.  ist  an  ehier  Stelle  ip.  175) 
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nuit  einer  Heugabel  bowaffnet.  Launce  in  Gent.  ftihrt  ge- 
wtfhnlich  einen  Hund  mit  sich.  Stephano  in  Tp.  (II  2, 44) 
stellt  sich  uns  bei  seinem  ersten  Auftreten  mit  einer  Flasche 

in  der  Hand  vor,  eiiiem  wlirdigen  Sinnbild  seiner  Ver- 
soffenheit. 

\ocb  sp&rlicher  sind  die  Angaben  liber  das  Ge- 
bcrdenspiel  des  Clowns,  wobei  der  Schauspieler  offenbar 
noch  weit  grosseren  Spielraum  zur  Improvisation  hatte. 

In  Greene's  J  4  (p.  218  l)  wird  vom  Clown  Slipper  be- merkt,  als  Oberon  ihn  am  Scbluss  aus  der  hflchsten  Gefahr 

rettet  und  mit  sich  nimmt:  „he  makes  mops,  and  sports, 

and  scorns".  In  Edm.  machen  sich  der  Clown  und  noch 
vier  Landleute  auf,  um  Uber  die  Hexe  von  Edmonton  her- 
zufallen;  eine  Blihnenanweisung  benierkt  hierzu:  ,.Exeunt 

in  s  frange  postures". 

.  Eine  bekannte  Stelle  in  Hml.  (III  2,  42  ff.)  rtlgt  die 
Uble  Gewohnheit  der  in  den  Rollen  von  Clowns  auftreten- 
den  Schauspieler,  mehr  zu  sagen,  als  der  Wortlaut  des 
Stiîckes  ihnen  vorschreibe.  selbst  wenn  fane  solche  Im- 

provisation den  kllnstlerischen  Absichten  des  Dichters 
direkt  zuwiderlaufe.  Wir  diîrfen  wohl  annehmen.  dass  vor 

Shakespeare  jene  Unsitte  allgemein  eingerissen  warS6,M: 

die  zusammenhanglosen  Scherze  von  Greene's  Clowns 
machen,  wie  weiter  unten  dargelegt  werden  soll.  oft  den 
Eindruck,  als  wilren  sie  improvisiert  :  die  direkte  Anrede 
an  das  Publikum  durch  die  Clowns  Strumbo  in  Locr.  und 

Adam  in  Glass  (vgl.  S.  363  ff.)  gehtfrt  offenbar  auch  zu 

den  zufâllig  im  Text  festgelegten  Improvisationen.  Wahr- 
scheinlich  hat  erst  Shakespeare  obigen  Missbrauch  aus 

kllnstlerischen   Riîcksichten   beseitigt,    freilich   nicht   end- 

'm)  Vgl.  Parn.  (p.  22):  Clowne.  ,.—  when  thry  hâve  noebodie  to 
leave  on  the  stage,  thcy  brivye  mee  up,  and,  which  is  xcorse,  tell  mee 

not  irhat  T  s h  oui  de  saye!"  Dièse  Bemerkung  des  Clowns  weist 
speziell  auf  die  dem  Clown,  wie  ûberhaupt  der  lustigen  Person,  ob- 
liegende  Aufgabe  hin,  wHhrend  der  Zwischenakte  dem  Publikum 
durch  improvisierte  Sp&sse  die  Zeit  zu  vertreiben  (vgl.  8.  235). 
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giltig,  da  ja  in  Th.  Heywood's  und  W.  Rowley^s  Land 
(vgl.  S.  364)  die  direkte  Anrede  an  das  Publikum  wîeder 
aufgenommen  wird. 

Vergleichen  wir  die  Gesamtheit  der  in  den  ver- 
scbiedenen  Clownsrollon  vorkommenden  komischen  Motive 

mit  dem  komischen  Apparat  des  Vice,  so  ergiebt  sich,  dass 
nur  ein  einziges  Vice-Motiv  fiir  den  Clown  nicht  mehr  in 
Betracht  komnit,  namlich  das  Brtillen  und  Schreien; 
selbst  ftir  die  derbe  Komik  des  Clowns  war  dies  Motiv 

gewiss  zu  roh,  als  dass  es  in  dem  gegeniiber  seinen  Vor- 
stufen  so  verfeinerten  eigentlichen  Drama  noch  langer 
einen  Platz  verdient  batte. 

Die  Priigel,  die  der  Clown  zuweilen  austeilt 
(vgl.  S.  363),  und  die  Schimpfworte,  mit  denen  er 
gelegentlich  uni  sich  wirft  (vgl.  S.  363),  gehôren  zu 
den  Motiven,  die  der  Clown  mit  dem  Vice  gemein  hat,  die 
aber,  wie  wir  oben  (S.  258  ff.)  gesehen  haben,  in  der  Komik 
der  Narren  wegfallen.  Das  Vorkommen  solcher  Prttgel 
oder  Schimpfworte  in  den  Clownsrollen  beweist  an  sich 
noch  nicht,  dass  sic  iiberhaupt  als  komische  Motive  ge- 
meint  seien;  wro  dies  aber  doch  der  Fall  ist  wo  also  obige 
Motive  durch  die  ganze  Situation  eine  komische  F&rbung 
erhalten,  da  lehrt  uns  ihro  Komik,  und  das  Pehlen  einer 

solchen  Komik  bei  den  Narren,  dass  die  englischen  Dra- 
matiker  dem  Clown  im  allgemeinen  die  plumpere  derbere 
Komik  zuteilen,  wîihrend  beim  Narren  die  feinere  Komik 
des  blossen  Wortwitzes  vorherrscht.  Dies  gilt  auch  vom 
derbkomischen  Clownsmotiv  des  Weinens  und  der  Scherze 
darUber  (vgl.  S.  340  ff.).  Die  direkte  Anrede  an  das 

Publikum  (vgl.  S.  363  ff.).  ein  Motiv,  fiir  das  sich  gleich- 
falls  in  den  Narrenrollen  nirgends  Belege  finden  (vgl. 
S.  259  ff.),  gehort  zu  den  oben  (S.  368  ff.)  behandelten,  den 

Fortgang  der  eigentlichen  Handlung  sttirenden  Improvi- 
sationen  des  Clowns,  die  Shakespeare  durch  den  Mund 

Hamlet's  gemissbilligt  hat.  Sie  kommt  auch  nur  bei  seinen 
Vorgângern,  und  sonst  nur  in  einem  gemeinsamen  Dramen 
von  Th.  Heywood  und  W.  Rowley  (Land)  vor;   Heywood 

Palaestra  XVII.  24 
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pflegt  (Iberbaupt  hohere  kiinstlerische  Zwecke  gegen  den 
Zweck  der  Belustigung  des  Publikums  hintanzusetzen. 
Das  in  den  Narrenrollen  fehlende  Motiv  der  beiseite 

gesprochenen  Sarkasmen.  die  hinterher  in  ahn- 
lich  klingende  Harmlosigkeiten  verdreht  werden. 
wird  auch  vom  Clown  nur  einmal  angewandt  (vgl.  S.  360). 
obgleicb  der  Hauptgrund  seines  Wegfalls  in  den  Reden 
der  Narren,  deren  unbegrenzte  Redefreiheit,  ftir  die  Clowns 
ja  eigentlich  keine  Geltung  hat. 

Aile  die  oben  (S.  260)  erwâhnten  komiscben  Motive, 
die  beim  Vice  noch  fehlen,  und  in  den  Rollen  der  Narren 
neu  hinzugekommen  sind,  kebren  auch  bel  den  Clowns 

wieder361),  und  zwar  sind  hier,  entsprechend  dem  be- 
deutenden  numerischen  Ûbergewicht  der  Clowns  liber  die 
Narren,  die  einschlâgigen  Beispiele  viel  zahlreicher  und 
mannigfaltiger. 

Was  oben  (S,  261)  liber  den  Fortschritt  gesagt  wurde, 
den  der  Narr  dem  Vice  gegenliber  darstellt,  gilt  im  grossen 
und  ganzen  auch  fiir  den  Clown,  wobei  aber  zu  beachten 
ist,  dass  dessen  Komik  nicht  nur  derber  ist  als  die  des 
Narren,  sondern  auch  von  eineni  andern  Ausgangspunkt 
ausgeht.  Die  Komik  des  Narren  ist,  gleich  der  des  Vice, 
hauptsachlich  von  subjektiver  Art;  sie  beruht  vor  allem 
auf  dem  absichtlichen  Wortwitz,  in  allen  seinen  zahl- 
reichen  Unterarten.  Dagegen  nimmt  beim  naiven  Clown 
die  objektive  Komik  den  breiteren  Raum  ein  (vgl.  S.  317); 
deren  wichtigste  Bestandteile  bilden  die  unfreiwillige  Wort- 
verdrehung  und  das  unabsicbtliche  Unsinnreden.  Unter 
solchen  Umstânden  ist  es  ganz  natlirlich,  dass  die  objektive 
Komik  der  Clowns  eine  ganze  Reihe  von  Bestandteilen 
enthâlt,    die    in   dor   entsprechenden   Komik   der   Narren 

W|)  Sogar  das  nur  zur  Rolle  eines  Narren  passende  Motiv  des 
Benutzens  der  eigenen  Narrenrolle  zur  Grundlage  sati- 
rischerAusfttlle  begegnet  auch  einmal,  wie  wir  weiter  unten  sehen 

werden,  bei  einem  der  jùngeren  Clowns  (Bromius  in  Randolph's 
Amynt),  zu  einer  Zeit,  wo  beide  Typen  schon  angefangen  hatten, 
sien  zu  verrai9chen. 
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fehlcn.  Diesc  Bestandteile  brauchen  wohl  kaum  einzëln 

dargelegt  zu  werden,  da  schon  ein  fltichtiger  Ûberblick  sie 
erkennen  lâsst. 

C.   Die  einzelnen  Clowns. 

1.   Die  bloss  objektiv-komischen  Clowns86*). 

Fast  aile  zu  dieser  Gruppe  gehcJrigen  Clowns  sind 
Rtipel,  d.  h.  Personen  aus  den  unteren  Volksklassen,  die 
durch  ihre  baurische  Ungescliliffeiiheit  und  Plumpheit,  oder 
durch  ibre  Unwissenlieit  und  bis  zur  Dummbeit  gesteigerte 
Naivetât,  blosse  Objekte  der  Komik  darstellen. 

Der  Typus  des  clownartigen  Liimmels  der  Misterien 
(vgl.  S.  29  ff.)  fand  aucb  in  den  Moralitaten  seine  Fort- 

setzung:  ̂ Ignorance"  in  Elem.  (S.  121),  in  Sci.  (S.  127), 
und  in  Marr.  (S.  141),  „Greedy-Gut"  in  Treas.  (S.  138  ff.), 

'  Lob  in  Wisd.  (S.  151)  werden  als  solche  Lummel  geschildert. 
Sie  bilden  mit  Jenkin  Careaway  im  komiscben  Zwischen- 
spiel  Juggl.  (S.  164  ff.)  die  Brucke  zwischen  den  Liimmeln 

8e2)  Ganz  vereinzelt  auftretende  Ziïge  subjektiver 
Komik  bei  sonst  durchaus  objektiv-komischen  Clowns, 
die  in  dem  objektiv-komischen  Gesamtbilde  fast  verschwinden,  sollen 
als  unwesentlich  nicht  beriicksichtigt,  und  die  betreffenden  Clowns 

trotz  jener  Zuge  mit  unter  den  bloss  objektiv-komischen  Clowns  auf- 
gefûhrt  werden.  Hieher  gehort  die  komische  Umschreibung  in 
der  Aufforderung  des  Clowns  in  Wint.  (IV  4,  833  ff.)  an  seinen  Vater, 
dem  Autolycus  Geld  zu  geben  (vgl.  S.  350  ff.):  „show  the  inside  of  t/our 

purse  (o  the  outiide  of  his  hand".  Ferner  die  Lugengeschichten 
(vgl.  S. 352  ff.)  Stephanos  in  Tp.,  wodurch  es  diesem  Riïpel  sogar  ge- 
lingt,  dem  Caliban  als  einem  noch  unter  ihm  stehenden  Wesen  zu 

imponieren:  er  bindet  ihm  auf,  er  sei  einst  der  Mann  im  Monde  ge- 

wesen  (II  2,  141  ff.);  spater  (III  2,  lb"  ff.)  behauptet  er,  35  „league8"  im 
Meere  umhergesehwommen  zu  sein,  bevor  er  die  Kiïste  habe  er- 
reichen  kônnen.  Selbst  der  Hiipel  Bottom  in  Mids.  (IV  2, 31  ff.) 
hanselt  (vgl.  S.  361)  seine  Genossen  durch  die  Verheissung  „I  tuill 

tell  you  every  thing,  riyht  as  it  fell  out"  Quince.  „Let  us  hear,  sweet 
Bottom"  B.  „Not  a  word  of  me.  AU  that  I  will  tell  you  w,  that  tlie 
duke  hath  dined."  Ober  die  bei  der  Aufstellung  einer  Clownsgestalt 
als  Kiipel  ebenfalls  nicht  in  Betracht  kommenden  Wort-  und 
Klangspiele  vgl.  Anm.  319  und  S.  341. 

24* 
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pflegt   îlberbaupt   bobere  kUns'  ,#entlicben  Draii1'  ,,, 
Zweck    (1er   Belustigung   H  Jtiib.  (S.  166  ((X  Hoil.^  . 
Das   in   den   Narrenror  //ance  in  Likc  (S.  17^ 

gesprochenen   Sark  .   .&$  kennen  gelernt. 

lich  klingende  Hf>  /■"  ...  ,ne\\  Dramas  war  also  Hn»* 

wird  auch  vom  Clr  bV  der  l'ntertjpus   dos  Rupels. 
obgieicb   der  Ha  ,,  <^ebildet,  obwobl  der  Riipel  der 

der  Narren,  de*        .-^'*t&n  Jamais  noch  durebaus  îern- 

ja  eigentlich  '        ■"■.'^''^.jneist  oin  Bauer:  aueli  der  Dienor 
Aile  d1"  ]$-'{*, fffipeln  zu  geboren.    wenn   er.    wii1 

die  beim  T  '*■.  *ï«)ff.).  eine  bauriscbe  Herrscbaft  batte. 
neu  hir  ;,  -  #. '^ t^en  aile  oben  jrenanuten  typiscben  Rupol- 
wieder  f«0**/AP'  rnwissenheit  lioss  sio  leiebt  in  Wort- 
deufr  . ^V^iidJH^veretiiiidnisse  verfallen  :  ibre  Derbheit 

Na*         -^Ç^  fnrtiitigkeit  ans.    Sio  spraoben    gewobnlioh 

m  'S' ifkér  ̂xmlilri  (V^L  S*  m7)'     I)er  Bauer  (,odrus 
*jPfld&  l^lff-)kaini  als  typiseber  Yortreter  eines 

jli  $**0pclt\iw*  gelten.    Im  allg't^meiiioii  trug  der  Riipel 
Ji'^H  église-lies  (îeprâge.  und  blieb  von  freniden  Ein- 
eit  *  jAiiilich  frei'18*),  selbst  in  frftndartiger  Unigebung. 
ti^^ge  wht    engliscbe  Rtlpel  sind  G  ri  m,    der  K  obier 

** Cfl*fd°lu  ,n  Edwards"  J)ain..  und  der  Sebafer  Corin 
*°ttcijonh  (v<rl.  S.  178  iïX 

..ryeifassoi'  krine  ISrgabung  fiirs  Koniisebe  besass.  wabrei 
g  sur  Darstellung  erbabener  Szenen  besonders  befiibij 

«ar.    I">  Vorwort  zu  Tamb..  M.'s  altestem  Sttlcke,  erwnbi 

jîarlowe's   Dranion  legen  Zeugnis  davon    ab,    dass 

•end 

jer  da«  Stiiek  berausgebendo  Drucker:  ,./  haue  (purposely) 

...l?fl  ouf  somc  fond  and  f'riuolous  ./cstares".  Wabr- 
«choiiilîc-li  beziebt  sicb  dies  auf  die  Spasse  des  Clowns, 
den  M.,  dm.  Zwang  der  Mode,  niebt  dem  eijrnen  Trieb 
geborrbeiid.  in  sein  Krstlingswerk  eingetUgt  babon  niag. 

:*m  Dit  riipelhntte  Diciiei'  Ji'iikin  ('arcaway  in  «luggl.  (vgl. 
S.  lt>4  !V.i  M  tïcilirh  <Iim*  antikon  Gesmlt  <ies  Sklavt*n  Sosia  naoh- 
irfaliîhict  :  Tiiu»  vnn  Hrr  Minst  iihlirhen  ir«*niisrliton  Komik  der  l)it?ner 
ali^rirhi*iulia  ri'in  nl>jt»ktivr  Komik  ist  hIm»  solnui  durch  das  plautinischc 
Vtirbîld  ho^riimlot. 
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>hen  geblieben  ist  dagcgen,  sehr  zum  Nachteil  des 
eiiie  ganze  G  nippe  von  Clowns  in  den  erhaltenen 

jn  von  M.  s  Fau.  Hier  findet  sich  ein  als  „Clowne" 

aneter  Rupel.  der  in  Wagner's  Dienste  tritt.  Sp&ter 
ilen  uns  Robin,  der  Hausknecht  eines  Gasthauses, 

i-afe  (in  der  Quarto  von  1604:  in  der  von  1616  Dick 
genannt)  und  ein  Pferdehandler,  in  der  Quarto  von 
1616  auch  noch  ein  Kârrner  vorgestellt,  die  aile  in  der 
zuletzt  genannten  Quarto  (V.  1652.  1739.  Robin  und  Dick 

allein  auch  Y.  1178)  durch  die  Bezeichnung  ̂ Clmones^ 
zusaininengefasst  werden.  Unter  ihnen  tritt  Robin  am 
nieisten  hervor,  der  daber  auch  innerhalb  seiner  Gruppe 

(Qu.  1616,  V.  1787)  noch  besonders  als  „Clmvri"  bezeichnet 
wird.  Kobin  ergeht  es  beim  Versuch,  mit  einem  Faust 

gestohlenen  Zauberbueh  Geister  herbeizurufen,  noch  kliig- 

iicher  als  Goethe's  Zauberlehrling:  er  wird  von  dem  ilber 
die  unniitze  Zitation  entriisteten  Mephistopheles  in  einen 
Affen  (in  der  Qu.  von  1616  in  einen  Hund)  verwandelt. 
Dem  Pferdehandler  spielt  Faust  selbst  allerlei  alberne 
Possen,  die  M.  seiner  Quelle,  dem  deutschen  Volksbuch 
vom  Doktor  Faust  (1587)  entlehnt  hat 

Lodge's  Wounds  enthfllt  einen  Clown,  der  Diener 
des  Marcus  Antonius  ist.  Er  verrat  im  Weinrausch  den 

Versteck  seines  Herrn  den  letzteren  verfolgenden  Soldaten. 
Dies  scheint  der  eigentliche  Zweck  seiner  Rolle  zu  sein, 
und  ist  ein  auf  Plutarch  zurlickgehender  Zug.  Im  Rausch 
redet  der  Clown  bestândig  in  kurzen  Reimpaaren,  wobei 
er  gerade  mitten  in  soinen  feierlichen  Versicherungen,  um 
keinen  Preis  den  Aufenthaltsort  des  Antonius  angeben  zu 
wollen,  dies  unversehens  doch  thut.  Da  dies  der  einzige 
komische  Zug  ist.  den  die  Rolle  des  Clowns  bietet,  und 
da  dièse  Komik  von  objektiver  Art  ist  (vgl.  Launce  in 

Gent,  S.  317),  sei  er  hier  mit  unter  den  objektiv-komischen 
Riipeln  behandelt.  —  Spasshafter  sind  zwei  rtipelartige 
Btirger  Curtall  und  Poppey,  die  in  einer  sp&teren  Szene 

vorkommen,  und  durch  ihre  Wortverdrehungen  Shake- 

speare's  Rtipel  vorbereiten  helfen. 
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dér  Historien  und  den  RUpeln  des  eigentlichen  Dramas, 
unter  denen  wir  Hob  und  Lob  in  Camb.  (S.  166  ff.),  Hodge 
und  Rusticus  in  Hor.  (S.  170  ff.),  Hance  in  Like  (S.  173), 
Hodge  in  Gurt.  (S.  190  ff.)  bereits  kennen  gelernt. 

Zu  Beginn  des  eigentlichen  Dramas  war  also  eine 
der  Spielarten  des  Clowns,  der  Untertypus  des  Rîipels, 
schon  ziemlich  deutlich  ausgebildet,  obwohl  der  Rtipel  der 
Rolle  einer  lustigen  Person  damais  noch  durchaus  fern- 
stand.  Der  Rtipel  war  meist  ein  Bauer:  auch  der  Diener 

pflegte  aber  zu  den  Rtlpeln  zu  getrôren,  wrenn  er,  wie 
Hodge  in  Gurt.  (S.  190  ff.),  eine  baurische  Herrschaft  hatte. 

JeneGestalten  besassen  aile  oben  genannten  typischenRUpel- 
eigenschaften.  Ihre  Unwissenheit  liess  sie  leicht  in  Wort- 
verdrehungen  und  MissverstRndnisse  verfallen;  ihreDerbheit 
artete  oft  in  Unflâtigkeit  aus.  Sie  sprachen  gewflhnlich 
in  làndlicher  Mundart  (vgl.  S.  337).  Der  Bauer  Oodrus 
in  Misog.  (vgl.  S.  181  ff.)  kann  als  typischer  Vertreter  eines 
solchen  Rtipeltums  gelten.  Im  allgemeinen  trug  der  Rtipel 
ein  echt  englisches  Geprâge.  und  blieb  von  fremden  Ein- 
fltissen  g&nzlich  frei*M),  selbst  in  frémdartiger  Umgebung. 
Derartige  echt  englische  Rtipel  sind  Grim,  der  K8hler 

von  Croydon,  in  Edwards1  Dam.,  und  der  Sch&fer  Corin 
in  Clyom.  (vgl.  S.  178  ff.). 

Marlowe?s  Dramen  legen  Zeugnis  davon  ab,  dass 
ihr Verfasser  keine  Begabung  fiirs  Komische  besass,  wâhrend 
er  zur  Darstellung  erhabener  Szenen  besonders  befâhigt 
war.  1m  Vorwort  zu  Tamb.,  M/s  Rltestem  Stticke,  erwahnt 
der  das  Stiick  herausgebende  Drucker:  „I  haiie  (purposely) 

. . .  lefl  oui  some  fond  and  friuolùus  Jestures".  Wahr- 
scheinlich  bezieht  sich  dies  auf  die  Spâsse  des  Clowns, 
den  M.,  dem  Zwang  der  Mode,  nicht  dem  eignen  Trieb 
gehorchend,  in  sein  Erstlingswerk  eingeftigt  haben  mag. 

s®)  Der  riipelhafte  Diener  Jenkin  Careaway  in  Juggl.  (vgi. 
S.  164  ft.)  ist  freilich  der  antiken  G  estait  des  Sklaven  Sosia  nach- 
gebildet:  seine  von  der  sonst  iiblichen  gemischten  Komik  der  Diener 
atvweichendc  rein  objektive  Komik  ist  also  schon  durch  das  plautiniscbe 
Vorbild  begriindet. 



Ssefeai  geMieben  isi  dayegen.  sebr  «un  N'nclitiil  des 
StQdns,  eJne  ganse  Grappe  von  Clowns  in  den  erhaltenen 

PMsangei)  nu  M.  s  Peu,  Hier  tindet  sieh  finals  „Clowne" 

i"'/rii'|inr(.fi'  Rupcl.  der  in  Wagner's  Dienste  tritt .  Spiiter 
urerden  mis  Robin,  de*  Hausknecht  cines  Gasthauaes, 
Rafe  lin  der  Quarts  7on  1604:  in  der  von  1616  Die* 

genannt)  and  eût  Pferdehiindler.  in  der  Quarto  von 
ltilfi  aueh  Doch  ein  Kttrrner  vorgestelli,  die  aile  in  der 

mieteri  genaonten  Quarto  iV.  ItiSâ.  17:19.  Robin  and  Dick 

alleïn    aueh   V.  1178)    durcli    ilie    Bezeii'iinuair    ..'  ÏPtMttf*" 
SMMnuneagefasst  werden.    futur  ihmn  tritt  Robin  am 
incislen  liervor.  dei  daher  aueh  înnerlialli  seincr  Gruppe 

tQu.  Mil  H.  Y.  17371  no<-li  bcsonders  als  J.'loim"  bezeielinel 
wird.  Robin  BTgebt  es  bciin  Versucli.  mit  einetn  Faust 

gestohlenea  Zauberbucb  Gufeter  herbeizurui'en.  noeli  kliig- 
li-'lin*  ;ils  Soethe'a  Zanherlehrling:  er  wird  von  déni  liber 
die  mutfltne  ZHation  sntrunteten  Kennissapnelea  in  einen 
Affen   (in   der  Qu.   von    1616   in   eineu   Hund)   verwande.lt, 

Dem  Pfeedehandler  spielt  Faust  selbst  ailerlei  attente 
Pmmb,  die  M.  seine.r  Quelle,  dem  deutschon  Volkshucli 

vuin   Doktor  Faust  (1587)  entlelmt   bat. 

Ledge'a  Wounds  nattait  einen  Clown,  der  Dieaer 
defl  UareuB  Aiitonius  (St.  Kr  verriit  bu  Wehirauseli  den 

Vi'i'sti'i'k  seânes  Herrn  den  letcteren  rerfolgeaden  BoUatent 
Diea  tcbeint  der  aigantliehe  Zweci  seincr  RoUs  zu  sein. 

iuid  isi  ri  11  aul' Plutarcu  zurtlckgebender  Zujr.  Tm  Rausch 
ri'det  (1er  Clown  bestftndig  in  kurzen  Reimpaaren,  wobeî 

er  gérante  niilt.cn  in  seinen  l'tfierlichen  Versir.hcrunj.'en,  uni 
kiimii  Preie  den  Aufenthaltsort  dos  Antonius  angebon  nu 

wollen.  dîcs  unversehena  doch  tbut.  Da  dies  der  einzige 

koiiiiscbi1  Zut;  ist,  den  die  Rolle  des  Clowns  bietet,  und 
da  dlese  Koniîk  von  objektiver  Art  isl  (vgl.  La  un  ce  in 

U-'iit..  S.  :i]7l.  sci  cr  hier  mit  miter  den  objektiv-koinischen 

Kii|ii'bi  behandelt.  -  Spasshafter  sînd  zwei  rtlpclartige 
Bttrger  Curtall  und  Poppey,  die  in  einer  spateren  Szene 

vorki'tnnien,  und  durch  ihre  Wortverdreliuniren  Shake- 

-ii.'.u-i l'a  lîiijiel  vorberpîten  hHfen. 
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Lyly's  Dramen  enthalten  nur  wenigo  echte  Clowns, 
von  denen  nur  der  Oberkonstabler  und  seine  Wach- 
mannschaft  in  End.  einen  riipelartigen  Anstrich  haben. 
Diose  nehmen  sich  in  ihrem  fiir  HUter  der  Nacht  wenig 
angemessenen  Vorbaben,  einzukebren  und  dann  sich  schlafen 

zu  legen,  wie  Keime  zu  Dogberry  und  Genossen  in  Shake- 

speare's  Ado  aus. 
In  Greene's  Dramen  ist  der  Rilpel  als  lustige  Person 

nur  vertreton  in  der  Gestalt  des  Schafers  Bullitbrumble 

in  Selim.,  der  anfangs  als  Pantoffelbeld,  dann  als  Feigling 
vorgefllhrt  wird.  Seine  Angst  verwandelt  sich  aber  schnell 
in  Wichtigthuerei,  als  die  Personen,  vor  denen  er  Reissaus 
nehmen  will,  sich  als  vtillig  hannlos  entpuppen.  Echt 

riipelhaft  ist  seine  Furcht.  dièse  Personen  wtirden  Teil- 
haber  an  seinem  Essen  sein  wollen.  Sonst  aussert  sich 

sein  Riipeltum  in  der  gewtfhnlichen  Weise,  durch  Wort- 
verdrehungen  und  Unsinnreden.  Gelegentlich  veriallt  er 

auch  in  eine  gezierte  Ausdrucksweise,  wobei  er  nicht  ver- 
saumt,  auf  die  vermeintlichen  Feinheiten  seiner  Rede 
aufmerksam  zu  machen. 

Thomas  und  Richard  in  G. 's  Bac.  sollen  durch  die 

ihnen  beigelegte  Bezeichnung  „chums"  (vgl.  Anm.  311)  nicht 
als  lustige  Personen,  sondern  bloss  als  Bauernburschen 
hingestellt  werden  (vgl.  S.  307).  Der  eigentliche  Clown 

des  Stiickes  im  Sinne  einer  lustigen  Person  ist  Bacon's 
naiv-witziger  Famulus  Miles.  Auch  in  Glass  (von  G.  und 

Lodge)  ist  nicht  die  „clown"  benannte  Gestalt,  deren 
eigentlicher  Name  (nach  p.  119  II)  Peter  ist,  sondern  der 
Schmiedegeselle  Adam  als  lustige  Person  anzusehen.  Peter 
versucht  es  anfangs,  Adam  gegenliber  den  grossen  Herrn 
zu  spielen,  wird  aber  von  diesem  grttndlich  abgefertigt; 
sonst  tritt  er  kaum  irgendwie  hervor. 

In  Leir  begegnen  zwei  Wachleute,  von  denen  dér  erste 

durch  seine  rllpelhaften  Wortverdrehungen  und  seinen  un- 

freiwillig  komischen  Unsinn  als  Vorlâufer  der  Wach- 
mannschaft  in  Ado  erscheint  (ebenso  auch  die  Wachleute 

in  Lyly's  End.,   siehe  oben).     Nur  dieser   erste  Wach- 



ariri  kann  als  Riîpel  gelten;  der  zweite  zeigt  sîch  als 

jeonn  Rentlg  Bberleges,  und  gehbrt  niclit  hieher. 

Wir  gelasgen  nun  zu  ilen  zaldreicberi  Rilpeln  Sliakr- 

Bpeare's.  dereii  M  auni^fHlt.î^keît  sich  sehon  in  (1er  Vor- 
sehii idenheit  ilircrBerufsarten  offenbart.  Zunaclist.  behandeln 

wir  die  Rflpel  bttarischen  Standes.  Ein  wlcber  -clown" 

genannter  Riipel  tritt  echon  la  Tit.,  Sli.'s  iiltestem  Stock, 

nui',  sptell   bîer  aber  nocb  oins  oabedeiiteade  Rolle.    Er 
begegnet  illir  in  du  8.  iiuil  4.  SmH  des  4.  AJttfiS,  und 

wird  hauptsadilieb  dureli  Missverstiindnisse  uni)  Wort- 
verdreliuntrcn  elianiktiTisiert.  lu  diesein  liluttriefendeni 

Jttgendwerk  defl  grossen  Dichters  winl  niclit  eininal  die 

Inetige  Person  vereebont;  scbliesslicb  wird  der  Clown  uif 

Befebl  des  tyranniachen  Kaisers  Snturnmus  zum  Galgen- 
to4e  .iii-riiilut.  wcil  er  jenem  einc  ohne  sein  Wissm 
beteàdigende  Bittschrift  des  Titus  Aadronieue  Uberreîebl 

batte  S5na  lostige  Person.  die  bingerichtet  wird,  ist  eîo 
Widerepmcb  in  sicli  solbst.  Eine  reinkomische  Wirkung 

wttrdfl  noter  aofoben  l  mstânden  aoob  dann  viillig  ver- 
l'iidi  werden,  wenn  die  Komik  des  Clowns  hervorragender 
ware,  als  sie  tliatsiidilirli  ist. 

William  in  Sb.'s  As  ist  ein  erzduinuiei'  Bauernkerl. 

der  nar  in  der  1.  Szene  des  ">.  Aktes  vorkommt,  und  so 
stiimpl  isl.  dass  seine  liiugste  Re-de  sieben  Worte  entbalt 
und  er  sieli  uicht  einmal  m  dera  die  sonstigen  RUpel 

kennzeielm.'iidi'ii  Unsinnreden  aiifscbwïngen  kann.  Seine 
Dnmiubeit  stebt  iu  ergtttzlichem  Gegensatz  zu  seinem 

n;iiv.ii  Selbstbewnsstsein,  das  ibm  die  Ausserung  hervor- 

|."ki:  ../  bave  a  pretty  u>Uf'  (VI.  32).  Er  ist  der  Neben- 
linbler  des  Narren  Touchatone  in  der  Liehe  zn  Audrey 

[vgl  S,  271).  und  wird  von  seinem  so  viol  klllgeren 

Gegner  natilrlieb  mit  Leïchtigkeil  ans  dem  Felde  ge- 
Beblagen. 

Den  Bauern  am  nachsteu  steben  die  Schiifer.  Der 

atti  Schafer  in  Sb.'s  H  6  A,  der  Vater  der  .lungfrau  von 
Orloane,  komml  [reilich  fflr  uns  hier  niebt  iu  Betracht. 

Die   bei  Hh.'s  Clowns,    wo   dièse   lostige   Peraoaen   sind, 
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gebrâuchliche  Redeform  ist  die  Prosa*64).  Scllon  die  Verse, 
in  denen  der  alte  Schafer  redet,  beweisen  daher,  dass  er 
nicht  als  lustige  Porson  gedacht  ist.  Seine  Wortverdrehungen 
und  Missverstândnisse  sollen  ihn  nur  als  einfachen  Mann 

des  Volkes  bozeichnen;  ihre  Komik  ist  also  nicht  Selbst- 
zweck. 

Dagegen  ist  in  Sh.'s  Wint.  nicht  nur  der  Clown 
selbst,  sondern  auch  dessen  Vater.  der  alte  Schàfer, 
hieher  zu  rechnen.  Beide  nehnien  unter  den  gleichartigen 
Gestalten  bei  Sh.  dadurch  eine  Sonderstellung  ein,  dass 
ihnen  die  sonst  bei  den  RHpeln  dièses  Dichters  durchweg 
tiblichen  Wortverdrehungen  und  Missverstândnisse  fast 

gar  nicht  zugeteilt  sind 36:>).  Dies  ist  mit  Wurth  (S.  221.  231) 
dadurch  zu  erklàren,  dass  der  Dichter  hier  durch  die 
Situation  zu  einer  Veredelung  der  Riipelfigur  gcftihrt 

wurde366).  Sh.  wurde  durch  seine  dichterische  Ent- 
wickelung  dahin  gebracht,  die  verschiedenen  Kunstmittel 
der  Komik  immer  massvoller  und  zugleich  charakteristischer 
anzuwenden.  In  seinen  spàteren  Dramen  liess  sich  Sh. 
beim  Gebrauch  jener  Kunstmittel  durch  RUcksichten  auf 
die  Situation  leiten,  in  den  alteren  Stticken  dagegen  noch 
nicht.  Wint.  stammt  nun  aus  des  Dichters  reifster  Zeit. 

An  der  ernsten  eigentlichen  Handlung  haben  beide  Clowns 
einen  wesentlichen  Anteil:  der  alte  Schafer  rettet  die 
Prinzessin  Perdita  vom  Tode,  und  zieht  sie  auf;  durch 

beide  Clowns  wird  a  m  Schluss  Perdita's  kônigliche  Her- 
kunft  festgestellt,  und  so  die  totgeglaubte  Tochter  ihrem 
Vater  wiedergegeben.  Dièse  Verkniipfung  der  Clowns  mit 
der   ernsten  Handluug   gab    auch  ihrer  Komik,   ohne  sie 

s6*)  Uber  die  verschiedenen  Verwendungsarten  der  Prosa  bei 
Sh.  handelt  ein  Aufsatz  von  Delius  im  Shakespeare-Jahrbuch  V  227  ff.; 
vgl.  auch  Wurth  S.  212. 

s66)  Ein  vereinzelter  Fall  oiner  W'ortverdrehung  bei  obigem 
Clown  flndet  sich  in  V  2, 159  (^jtreposterous^^nthtt  rpro8perou8"). 

3e6)  Wurth  bezieht  obige  Erklarung  allerdings  nur  auf  das 
Wortspicl,  das  bei  obiKen  liùpeln  sehr  selten  vorkommt  (vgl.  Anm.  319. 
S.  341.  344). 
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irgendwie  abzuschwâchen,  einen  etwas  vornehmeren  Cha- 
rakter.  Der  Clown  ist  eine  urkomische  Gestalt;  vollig 
liarmlos,  naiv  bis  zur  Dummheit,  aber  ohne  sicb  dessen 
aucli  nur  ira  geringsten  bewusst  zu  sein,  ira  Gegenteil, 
nicht  wenig  stolz  auf  seine  verra eintliche  Schlaue,  gern 
rait  seines  Vaters  Gelde  protzend,  das  ein  Glticksfall  diesem 

in  den  Schoss  warf,  wird  der  Clown  zura  wehrlosen  Spiel- 
ball  der  Spitzbllbereien  des  geriebenen  Autolycus.  —  Der 
alte  Schâfer  beugt  sich  willig  untor  das  angebliche 

geistige  Cbergewicht  seines  Sohnes.  —  Die  Koraik  beider 
erreicht  ihren  Htfhepunkt  in  der  vorletzten  Szene  des 
Stlickes.  wo  Vater  und  Solin,  lacherlich  herausgeputzt,  rait 
ihrera  neuerworbenen  Adel  wicbtig  thun  (vgl.  S.  332). 

Eine  ganze  Gruppe  auserlesener  Vertreter  der  Durara- 
heit  bilden  Falstaff  s  lacherlich-traurige  Rekruten  Ralph 

Mouldj',  Simon  Sha do w,  Thomas  Wart,  Francis  Feeble 
und  Peter  Bullcalf  in  Sh/s  H4B.  Von  diesen  ist  Mouldy 

Hausfaktotum  bei  einer  alten  Frau,  Feeble  ein  iJaraen- 
schneider;  die  Berufe  der  iibrigen  werden  nicht  erwiihnt. 

Aile  dienen  dem  genialen  Wllstling  Falstaff  als  Schleif- 
steine  des  Witzes.  Mouldy  und  Bullcalf,  die  sich  ver- 
haltnismâssig  noch  am  besten  zura  Kriegsdienst  eignen, 
gelingt  es  durch  Bestechung  des  ehrlosen  Ritters,  sich 

loszukaufen;*  die  Ubrigen  werden  erbarmungslos  genoramen. 
Wahre  Musterrllpel,  untlbertreffliche  Idéale  der  Rllpel- 

haftigkeit,  wenn  derAusdruck  erlaubt  ist,  sinddieHand- 
werker  in  Mids.:  der  Zimmerinann  Peter  Quince,  der 
Tischler  Snug,  der  Weber  Xick  Bottom,  der  Bâlgetlicker 
Francis  Flûte,  der  Kesseltlicker  Tora  Snout,  und  der 

Schneider  Robin  Starveling.  Die  Auffiihrung  der  ,,tief- 

traurigen  Koraodie  von  Pyraraus  und  Thisbe'4  durch  dièse 
Handwerker  ist  gewiss  rait  Wtilker  (S.  117)  als  Spott  auf 
die  Misterienauffiihrungen  der  Handwerkerzlinfte  (vgl.  S.  55) 
aufzufassen.  Die  Handwerkerauffuhrung  in  Mids.  ist  die 

krâftigste  und  wirksamste  Satin4  auf  das  Pfuschertum  in 
der  Kunst,  die  je  geschrieben  worden  ist.  Die  darin 

steckenden  Zeitbeziehungen  interessieren  uns  aber  eigent- 
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lich  nur  vom  litteraturgeschichtlichen  Standpunkt  aus.  Wir 
konnen  jene  Auffiihrung  auch  losgelost  davon.  bloss  als 
ein  Kunstwerk  objektiver  Komik,  betrachten;  dièse  Komik 
ist  so  reich  an  allgcmein  menschlichem  Gehalt,  so  ohne 
weiteres  verstandlich  und  so  gelungen,  dass  sie  zu  allen 

Zeiten  von  Freunden  gesunden  Humors  mit  Behagen  ge- 
nossen  werdon  kann.  Es  liegt  zugleich  beinahe  etwas 
RUhrendes  im  Gegensatz  zwischen  dem  auf  eine  moglichst 
erschlitternde  tragische  Wirkung  gerichteten  Kunsteifer 

der  harmlosen.  nicht  eigentlieh  dummen,  wohl  aber  un- 
glaublich  naiven  Handwerker  und  dem  thatsiichlichen  Er- 
gebnis  ihrer  Aufflihrung,  die  nicht  die  Thriinendrtisen, 
sondern  die  Lachmuskeln  der  Zuschauer  in  lebhafteste 

Thatigkeit  versetzt.  —  Unter  den  Handwerkem  ragt  am 
meisten  als  komische  Gestalt  der  Weber  Bottom  hervor, 
der  einzige  unter  ihnen,  dem  auch  noch  ausserhalb  der 
burlesken  Posse  der  Auffuhrung  und  den  Vorbereitungen 
dazu  eine  besondere  Rolle  zugewiesen  ist.  Sh.  hat  ihn, 
den  klobigen  Tolpel,  mit  der  duftigen  Miirchenwelt  von 
Titaniens  Feenreich  in  Verbindung  gebracht,  und  so  wieder 
einen  neuen  àusserst  wirkungsvollen  komischen  Kontrast 

geschaffen.  Bei  der  Yerwandlung  von  Bottom's  ehrlichem 
Rupelangesicht  in  einen  Eselskopf  mag  dem  Uichter  die 

Geschichte  von  Midas  in  Ovid's  „Metamorphosen"5*7).  oder 
auch  das  darauf  beruhende  Drama  „Midasu  von  Lyly  als 
(Quelle  vorgeschwebt  haben.  —  Als  szenischer  Leiter  der 
Aufflihrung  fungiert  Quince,  von  Bottom  als  seinem  Haupt- 
berater  unterstiitzt. 

Den  Kessel flicker  Christopher  Sly  in  Shr.  B  ver- 
dankt  Sh.  seiner  Vorlage  Shr.  A.  Der  G egensatz  zwischen 
der  Pobelhaftigkeit  dièses  bestândig  betrunkenen  Lttnimels 
und  der  ihm  zeitweilig  aufgedrungenen  Rolle  eines  Lords 
bietet  ergotzliche  derbe  Komik.  Offenbar  nahm  aber  Sh. 
kein  sehr  lebhaftes  Interesse  an  der  Gestalt,  denn  wâhrend 

î«7)  V*l.  Hense.  Sh.  =  .lahrbuch  Vil  269.  Auf  die  Geschichte 
von  Midas  wird  auch  Merch.  111  2,  102  angespielt. 



Sl.v  In  der  Voriago  nicbt  nw  den  Uittelponkl  des  Vor- 
spiels  bildet,  sondera  aticli  w&hrend  lier  riaraul  folgenden 

Aiil'nilinintr  des  aigentUchen  Stttefcea  inmier  wiedw  seinen 
riipelhaften  Scnf  dazn  liefcrt,  uml  eus  Schluss  wîeder  in 

seinen  alleu  Klcidern  nnd  Set&et  anprttngulobfii]  Etoile  er- 

wacht,  IS&et  Sli.  ihti  niisser  im  Vurspiel  OOT  ik'l-Il  einmal 
ara  Schluss  der  eraten  Szenc  tirs  eigentlieben  Stockes 

lieiviii'ti'eten.  darauf  aluT  giinzlic.il  vcrschwinden. 

Oh  wir  liereclitigt  aînd,  die  beiden  K  ji  rrner  |„c"rnVi.- '  i 
in  sh.Vs  H  4A.  itie  nur  in  der  1.  Szene  ries  2.  Aktes  vor- 

koimnen,  mit  Thfunniel  (I  347)  liieher  zu  rechnen,  ist 

Bweifelbaft,  Ils  Rupel  werdan  si.-  twta  dnrch  ihre  îlber- 

aiis  derben  Gesprache  getennaeichnet,  die  sien  hanpt- 
B&cfalicb  inn  den  Flohrelchtam  des  Gastb&uses  zu  Rocbeater, 

worin  sie  Dbera&ehtet  babôn,  iiml  die  eigenttttnlfobe  Drsache 
disses  ReiehtUittS  drehen.  Die  Kninik  ist  hier  aber  docb 

wohl  kauni  Selbstaweck,  Boudera  achetai  Blodfl  dazu  Su 

dienes,  den  plebejîBchen  Ideenkrefe  jeaer  Ranhbetae  zu 
Vôraaschaaiichen. 

Zu  den  RUpeln  kiinnie  man  aueli  wegen  seiner  rein 

"lijektiven  Konrik  den  RlteD  Gobbo  in  Sh.'s  Hereh.  zahh'ii. 
ilessen  weit  befilhigterer  Solin  Launcelot  zu  den  naiv- 

witzigen  Clowns  gohSrt.  Der  alte  Gobbo  ist  ein  gebrech- 
IHier  (ireis.  blfklen  Auges  und  Gelâtes.  Er  fllgt  sicb  olme 

Widerrede  dem  gcfstigen  Vorrang  seines  Sohnes:  seine 

hilflose  GutiDutigkert,  worait  er  Bien  desBen  matai  reehl 

unkindlicbe  Hiinseleien  gefallen  liisst.  bat  etwas  Hihmid 

Komisches  *•*).  Das  Verhâltnis  des  alten  Gobbo  zu 
Launcelot  entspricht  also  ungefâlir  rlein  obcn  benandeltaa 
des  iilten  Schiifers  ziiin  Clown  in  Winl.  |vgl.  S.  S77),  einein 

viel  jtingeren  Stflck  als  Merch. 

Einen  breiten  Raum  nehnieii  tinter  Sh.'s  Iîtlpeln  die. 
Polizeidiener  ein  fvgl.  Anni.  309).  Betraobten  wir  zu- 
aScas!  den  Konstahler  Anthony  Pull  in  LLL.  Er  ist  ein 

sturnpl'sinniger.  ungebtldeter  Patron,  der  hauptsaclilich  durch 

"»)  Vgl?.Th8m 
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Wortvcrdrehungen  charakterisiert  wird.  Er  ist  sich  seiner 
Dummheit  aucli  unklar  bewusst,  und  getraut  sich  daher 

beira  Spiel  der  „nine  Worthies"  nur  an  die  bescheidene 
Rolle  eines  Trommelschliîgers.  Angenehm  beriihrt  die 

Ehrliclikeit,  womit  er  gesteht,  voni  gedrechselten  hoch- 
trabenden  Wortschwall  der  drei  Sprachgigerl  Armado, 
Natlianiel  und  Holofernes  nicht  ein  Wort  verstanden  zu 
haben. 

Sonderbarer  Weise  rechnet  Thlimmel  (I  250)  auch  den 
Hâscher  Fang  und  seinen  Gehilfon  Snare  in  Sh/s  H  4  B 
zu  den  riipelhaften  Clowns.  Sie  tretan  nur  in  der  1.  Szene 
des  2.  Aktes  ganz  fliichtig  auf,  ohne  iiberhaupt  Komik  zu 
entfaiten. 

Die  wichtigsten  Polizeirtipel  Sh.'s  begegnen  in  Ado: 
der  Konstabler  Dogberry  und  der  Dorfschulze  (,,head- 

borough")  Verges  nebst  ihrer  Waclimannschait.  Dogberry 
spielt  unter  ihnen  die  Hauptrolle.  Sein  Selbstvertrauen 
ist  unersclnitterlich;  dabei  ist  er  ein  wahrer  Riese  an 

Dunnnheit.  Uni  so  koniischer  wirkt  die  mitleidige  Herab- 
lassung.  womit  er  vor  dem  Gouverneur  Leonato  die 

G eistesschwache  des  viel  âlteren  faselnden  Verges  ent- 
schuldigt,  der  gutratitig  bewundernd  zu  ibm  emporschaut. 

Verges'  Verhâltnis  zu  Dogberry  ist  also  ahnlich  dem  des 
alten  Gobbo  zu  Launcelot  in  Mercb.  (vgl.  S.  379),  des 
alten  Schafers  zum  Clown  in  Wint.  (vgl.  S.  377),  nur  dass 
Dogberry  und  Verges  nicht  mit  einander  verwandt  sind. 

Dogberry's  ureigenstes  Elément  der  Komik  ist  die  Wort- 
verdrehung;  sie  wird  von  ibm  so  reichlich  angewandt,  wie 

sonst  nirgends,  und  streift  schon  geradezu  ans  Groteske369). 
Die  Wachmannschaft  passt  natttrlich  durchaus  zu  ihren 
beiden  Vorgesetzten.  Einer  der  Wachleute  heisst  Hugh 
Otecake.  ein  anderer  George  Seacole  (nachIU3, 11  ff.)î 

die  Namen  der  Ubrigen  werden  nicht  genannt.  Die  Ge- 

stalten  Dogberry's  und  seiner  Genossen  wurden  schon  im 
Keime   durch  Lyly's  End.    (vgl.  S.  374)    und   durch  Leir 

^)  Vgl.  Schneegans  S.  470. 



|S.  3741  Yurg<>i>i](let.  unrl  xind  vuti  den  jUngerou  DnuBitfikera 
mit  hesonderer  Vorliebe  nadigealinit  «rorden***), 

Der  einfaltige  Konstabler  Elbow  in  Sh.'s  ftfeBS.  nimmt 
sich  me  Dogberrv  in  l'incr  B*eit8B  nbursi'bwiichteu  Auf- 
lage  ans,  Br  beattd  ehenfalls  eine  hota  Uentong  von 

sieb  selbst:  seine  Unbildung  zeîgl  sii-b  auch  hauptafr ■blirli 

in  Wortverdi'ebungrii:  vk  DogbejTJ  TOT  Leonato  statlet 
auch  Elbow  wr  Bacahia  als  K'irfii.i  einen  WJefcst  ter* 
won'enen  lîericht  WHl  tien  Schandthaten  lier  verhatteten 

Fersonen  ab.  In  Prom..  der  Vorlnu"'  zu  Meas.  (vgi.  S.  2791 

f'eblt  eim>  Elbow  entsprechen.de  Gestalt:  dieser  daif  dafeor 
wohl  als  .Sh.'s  eigcne  Scluipiung  gelten. 

Zu  den  rtipelbatten  Dieners  gefeUvI  bej  Sb.  p«tsr 

Simple  in  Wiv..  der  boi  SfeaUow's  h.'M-linirikîi-Tii  Yetter 

Slender  in  Dinistrn  steht.  Simple's  Dumnilieit  ftuBBtrt 
sich  zwar  nicht  in  Wortverdrehungeii,  wolil  aber  im  Uiisiim- 

n'.ii'ii  nud  auch  darin.  dass  or  die  au^enlallige  NinnWigkeit 

der  ibm   von    KaJstafl'  erteilteu   ioppenden    Auskuiil't   niclit 
bemedd  (vgl.  S.  339). 

Der  ewig  betrunkene  Kellenneister  (,,bntlr>~  i 

Stephano  in  T|>.  nriige  die  lange  Bathfi  vmi  Sh.'s  1,'iipi'lri 
beschliesseu.  Br  dieat  déni  Kiinig  Alonsn  von  Xeapid 

(nauli  V  277).  wird  aber  losgeltet  von  dieseni  sciui'in  Dienst- 

vei'liiiltnis,  dut  in  OeselUrliiili  des  SpMMBMhcn  Trinculo 

(vgl.  S.  283  ff.)  und  des  UngetWOOM  l'aliban  vnr-riïibrL 
Str|iliHiio  bat  seinen  an  sicli  scbnn  nâbt  Betar  bedMteodMi 
Vorrat  an  Yerstaml  bis  aul  fthHB  kleincn  lîesl  versoffen. 

Seine  Kôrperkral't  versehafft  ilim  aber  doch  ein  Ùber- 
gCnrfchl  ilber  den  schwachliclien  und  zatrhaft>-ri  Trinculu, 
ili-i  :m  Qemtesgabeo  mît  ibm  ungefahr  auf  ̂ rleïclic-r  StulV 
stebt.  Ailein  durcli  sciiu-  Stftrke  hapontort  Stephano  auch, 
im  Gegensatz  zu  Trinculo,  dem  mibi-b'ikien  Xaturwesen 
Oaliban. 

:1'"i  Hm  LMt  mlcher  NsebAturantgai  l'îete-t  Ward  i  403;  nacli- 

nutrapen  wSn  Mer  nooh  8,  Rowley's  Wlien.  May'»  Heii-,  uni]  cin 
Stikk  nus  d.-r  kirstjiiiratii.n^/1'il,  „  Lad)  Aliminiy-  uil>i:^lnk'kt 
Dodsley  •  XIV). 
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Ein  gemeinsames  Merkmal  der  meisten  Riipel  Sh/s 
ist  ihr  sehr  bedeutendes  Selbstvertrauen  und  Selbst- 

bewusstsein371);  sic  ahnen  gar  nicht,  wie  lâcberlich  sie 
sind,  was  ihre  Komik  nur  um  so  wirksamer  erhOht.  Den 

Gipfel  der  Komik  stellen  unter  allen  Riipeln  Sh.'s  die 
Handwerker  in  Mids.,  sowie  Dogberry  und  Verges  in 
Ado  dar. 

Von  Peele's  Dramen  enthalt  nur  einês  einen  Clown, 
nâmlich  Taie,  worin  der  Riipel  Corebus*7*)  (p.  314)  durch 
den  Zusatz  „the  clwvn"  ausdrlicklich  als  die  lustige  Person 
des  Stttckes  bezeichnet  wird.  Sein  Rllpeltum  offenbart 
sich  in  Wortverdrehungen,  Sinnlosigkeiten,  burleskem 

Kfichenlatein  („the  fair  maid  is  minum'\  p.  315),  und 
groben  Schimpfworten.  Zu  Anfang  erscheint  Corebus  als 
eitler  landlicher  Stutzer.  Das  Stllck  ist  bemerkenswert 

als  Quelle  fur  Milton's  Maskenspiel  „ Cornus";  der  ernste 
puritanische  Dichter  hat  den  Clown  natQrlich  weggelassen, 
und  h&tte  dies  wohl  auch  gethan,  wenn  die  Komik  des 
Corebus  mehr  Witz  aufzuweisen  hàtte,  als  thatsachlich  in 
ihr  steckt. 

In  Knack  begegnen  uns  die  „mad  men  of  Gotham" 
(vgl.  S.  45  und  Anm.  37).  Es  sind  ihrer  drei:  ein  Millier, 
ein  Schuhflickei;,  und  ein  Schmied.  Sie  beraten  sich, 
wer  von  ihnen  beim  Empfang  des  Kônigs  Edgar  in  Gotham 
diesem  eine  Bittschrift  Uberreichen  solle;  schliesslich  wird 
der  Schuhflicker  dazu  ausersehen.  Als  Riipel  werdeu  sie 

durch  ihre  allerdings  sparlichen  Wortverdrehungen  be- 
zeichnet. 

Munday  hat  obige  Szene  in  Cumb.  geschickt  nach- 
geahrat  und  viel  komischer  gestaltet.  Bei  ihm  beratschlagen 

*71)  Nur  Dull  in  LLL,  und  den  Greisen  unter  den  Riipeln,  déni 
alten  Gobbo  in  Merch.,  Verges  in  Ado,  und  dem  alten  Schafer  in 
Win  t.  fehlt  ein  solches  Selbstbewusstsein. 

&2)  In  einigen  Szenen  aueh  „Boobya  genannt,  was  offenbar 
eigentlich  kein  Eigenname,  sondern  Gattungsname  war.  Der  Name 
Corebus  stammt,  gleich  dem  des  ̂ auberers  Sacrapant,  u.  s.  w.f  aus 

Arîosto's  „Orlando  Furiosou. 



die  riipelbal'ten  Clowns Timotliv  Turuop  der Schweàfiebirl 
( v^rl.  p.  15),  llugh  der  Kllstei'.  Toin  der  TanbttrinscUKger, 

uud  Spttrling  iihei'  die  passendste  Art,  die <  IrafenpBmbroks 
uiul  Mort  ou  SB  BBipfoegen.  Tunmp.  auvli  Bonfit  ilii"  An- 

i'iiliTer.  wird  iiir  dièse  Gtalegenheit  ztnn  Spreeher  gewiiblt. 
uud  entledigt  Bieh  niur  Aufgabr  in  Biner  Binnlosetl 

(h it-i r>c[(i-ti  taspraens  oui.  s.  826).  CJnslnnreden  uud  Wort- 

rardrehangM  bflden  Mieh  nu  Ubrigen  die  M'-rkiPini-1  dieser 
Clowns. 

Bei  der  Schopfang  der  Bolle  des  OberkonstablesB 

Blurt  îtii  gleicbiiamigeii  Lastipiel  wandell  liiddleton  in 

SfcakeBpeare'B  Fussstapfen  (vgl.  S.  380  ff.  uiid  Aum.  370). 
Wiihrend  aber  die  meistefl  andera  \adiabnier  von  Ado 
afcb  die  berQhsite  koiuisclic  Szene  zum  Porbilde  nelimen. 

worin  Dogberry  and  Verges  die  W  aehlflute  la  ilircn  Patentes 

unterweisen,  umi  ihin-n  daliei  «. li« -  lacberlû'listen  Yorschriften 
gelten.  liât  BDddtotoo  hauptaiicbJieb  die  Protokollszeae  in 

Ado  (TV  '2),  aber  in  freier  uud  selbstanrfiger  Weise,  he- 

nutzt.  —  Bhirt's  Ouille  Est  der  Hiittel  Slttbber,  eîn 
seines  Vargwetzten  wilntiger  Dummkopf.  Die  iihrige 
Wachmaansobaft    wird    nur    doroh    l&cfaeriîbhe    Namen 

cliaraktensi'-rl:  K  ilderkiii,  PiflS-br&eofi,  Cuckoo  imd 
Garlie. 

Di'in  Qerber  Simon  in  Wayor  bat  11.  komisclie  Uiss- 
verstandnissr  und  Derbheiten  zufreteili.  Zutn  Mayor  von 

Oniaborougb  envahit,  benimmt  siefa  si  mua  mit  ait  der 
Aufgcblascnheit.  die  fiir  den  zu  Wfirdeo  geîangten  Clown 

typiscli  ist  ivf:l.  s.  BS2  ïf.i.     Seine  NairetSt  ofleobart  sich 
besonders.  a.ls  von  verkleideten  Gaunern  ein  Sttlck  vor 

ihm  aufgeftibrt  wird  (vgL  S.  330).  -  -  Der  darin  vorkommende 
Clown  tritl  in  der  Bolle  eîneB  reîchen  dumtnen  Bauern- 

sobnes  auf,  der  sieli  l'ilr  vflllig  gesicliort  vor  eînem  DJeb- 
stahl  liait,  dabei  aber  sclion  gleîch  auf  dis  ersten  pliiinpen 

Eniiïe  einiger  Baaernfanger  glati  bineiniallt.  Seine  Bolle 
ist  also  ebenfalls  die  eines  Ellpels. 

Die  Mahnung  des  erstes  Konstablere  in  Mar-ton's 
Dutcli  (p.  82)  au  seine  Geuosseu,  ibrer  Ptliclit  eiugedenk: 
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zu  sein  und  in  der  Furcht  Gottes  schlafen  zu  gehen,  ist 
aucli  wieder  ein  deutlicher  Anklang  an  Ado  (vgl.  S.  380  ff. 
und  Anm.  370). 

Flir  den  Bauernsokn  Lollio  in  Tim.  A.  ist  besonders 

seine  mundartliche  Rede  charakteristisch.  Er  ist  der  Typus 
des  naiven  Landbewohners,  der  zum  ersten  Mal  iin  Leben 
in  die  Grossstadt,  in  diesem  Falle  Athen,  komnit,  und  sich 
vor  Verwundemng  iiber  ail  die  Herrlichkeiten,  die  es  da 
zu  schauen  giebt,  gar  nicht  fassen  kann. 

Der  alte  Stilt  und  sein  Sohn  in  Chettle's  Hoffra. 
werden  hauptsâchlich  durch  ihre  Wortverdrehungen  aie 
RUpel  geschildert.  Die  sehr  reichliche  Verwendung  dièses 
komischen  Motivs  in  den  Reden  des  alten  Stilt  erinnert 

an  Shakespeare's  RUpel.  Der  junge  Stilt  wird  ausserdem 
durch  verworrene,  aber  mit  grossem  Nachdruck  vor- 
gebrachte  Reden  gekennzeichnet. 

Bei  Ben  Jonson  finden  sich  Rlipel  nur  in  Tub,  hier 

aber  gleich  gruppenweise.  Fine  Vergleichung  mit  Shake- 

speare zeigt,  wieviel  geringer  J."s  Fahigkeit  war,  rein- komische  Gestalten  zu  schaffen.  Wahrend  die  meisten 

RUpel  Shakespeare's  sehr  wirksame  objektive  Komik  ent- 
falten,  die  Handwerker  in  Mids.  sowie  Dogberry  und 
Qenossen  in  Ado  sogar  einen  Griesgram  zu  herzlichem 
Lachen  zwingen,  erscheint  uns  die  Komik  von  J.\s  RUpel n 
in  Tub  als  ziemlich  ungeniessbar.  Das  StUck  ist  zum 
grossten  Teil  in  einer  Mundart  abgefasst  (vgl.  S.  337).  In 
dieser  sprechen  auch  einige  Personen.  die  nicht  zu  den 
Clowns  gehoren.  Unter  den  Riipeln  ist  der  plumpste  Klotz 
der  Ziegelbrenner  John  Clay,  der,  als  er  in  eine  Klemme 
gérât,  zu  weinen  anfiingt.  schliesslich  die  ihm  bestimmte 
Braut  verscherzt.  und  im  iibrigen  durch  seine  wirren  oder 
gar  vtfllig  sinnlosen  Reden  charakterisiert  wird.  Ganz 

nichtssagend  ist  die  Gestalt  des  Hufschmiedes  und  Polizei- 

dieners  Ras  i*  Clench.  Der  Bôttcher  (p.  663  I  „Tischlera 
genannt)  und  Dorfschulze  In-and-In  Medlay,  und  der 
Kesselflicker  und  Unterkonstabler  To-Pan  zeichnen  sich 

:be80ftders  durch  Wortverdrehungen    und   komiscbe  Miss- 



verstiindnisse  aus.  Medlay.  Pan  und  Clencti  wcrden  von 

llilts.  dem  Dieaer  des  Junkers  Tob,  ironisch  ,.tke  «i'c  men 

„f  Fwubury"  genaont  \\>.  668  D.  M-adlay,  der  nach  Ward 
il  B80)  ''in  Zerrbild  dee  bekaïuitm  Arcbitektea  Inigo  Jouée 
ii;ii-iriii'u  boH,  iiiji'fiiimiiii  die  -ibfarauag  des  das  StUck 
bcschliessenden  Maskenspîels,  das  zwar  recht  inhaltslecr 

îsl.  ;il"-i  doob  eîgentlîch  Uber  das  hinausgeht,  was  von 

rinriM  bo  i'ii|ielbal'lt!ii  Vert'asser  zu  erwarten  war.  Der 
Oberkoustabler  Tobie  Turfe  steht  toit  onigen  liestalten  auf 

gleicher  geistiger  Stufe,  und  wird  von  scineni  DienerPuppy, 
ulmr  dass  dieser  du  grosses Licbt  ist.aii  Yerstand  Ubertroffen. 

Samuel  Kovle.v  Met  et  in  deu  Woitverdrebungen  und 

dent  Si*hl;ifl"  iliirtnis  des  tarsten  W '■■■.•Iniianns  in  Wben 
6IM  der  vielun  Nachatamungen   von  Ado  (vgl  Anni.  370). 

Bei  Fletcber  konimt  der  lîfipel  nicht  vor.  Eine  bloss 

objektiv-komiscbe  Geatalt  ist  der  Clown  in  Busb  (vgl. 
Asm.  313).  Als  Clown  wird  er  taur  ira  Personenverzeiehnis 

aul'gefiiiirt:  ini  Stlick  selbst  komiut  eine  so  bezeichnetc 
Ûestalt  nirgends  vor.  Offeabar  ist  aber  mit  déni  Clown 

des  PersonenviTzeielmisses  der  Bauer  (^JStwr*)  gemeïnt. 
des  in  (-ifseilscliatt  der  Prinzossin  (îertrude  nacbts  dutch 

liiirii  tinsiei'ii  Wald  geht,  BÎch  aotsetslicb  t'îiivhtet,  und 
uni  dics  zu  verdecken,  seine  gai  nicht.  furchtsame  Bc- 
gleEterin  aulïordert,  nur  ja  keine  Angst  zu  haben.  Die 
Kurriit  des  Clowns  Bteîgert  sien  Usiner  mehr;  sehliesslieh 
versucht  er  aucL  gar  nicht  mehr.  sic  zu  verbergen.  In 

seiner  Hasenberzigkeit  erhliekt  der  Bauer  in  ganz  harm- 
Lqmd  Dingen  die  ent&etzlicaat&o  Ungelieuer.  Seine  Feignait 
wird  recht  lebhaftgeachildert;  sic  bildet  die  einzige  komische 

Bageoschaft  dièses  <  llowas,  Fletcber  bat  also  in  vor- 
liegendem  Stlick  dus  Gtebiel  der  i.ii'jektiven  Kouiik  der 

Clowns  ei'weitert;  die  sons!,  bei  den  Rllpeln  durchaus 
vorherrscheiide  Duinmliejt  oder  Nuivetat  tritt  hier  vQllig 

zurlick;  dagegen  wird  eine  bei  jenen  BOBSt  gar  nicht  vor- 

baudene.    oder   ho'distcns    nebensachliche""'')  Eigeuschalt, 

•■)  Z.  B.  bei  Robin  in  Ifwlowe'a  Fau„  vgl.  S.  3S6. Ptla*ttn»  xvn. 
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die  Feigheit,  hier  in  don  Vordcrgrund  gerttckt.  —  Ob 
derselbe  Clown  schon  vorher,  in  der  Gruppe  von  drei  oder 

vier  Bauern  vorkommt,  die  in  einer  friiheren  Szene  auf- 
treten,  lâsst  sich  nicht  erkennen. 

Auch  May's  Heir  enthiilt  eine  Nachahmung  von  Ado 
(vgl.  Anm.  370).  Der  Ko  n  s  tabler  in  Heir  erinnert  in 
seinem  grossen  Selbstbewusstsein,  seinen  Wortentstellungen 

und  sinnlosen  Reden,  seiner  Unterweisung  der  ihm  unter- 
stellten  Wachmannschaft  und  noch  in  manchen  sonstigen 
Einzelheiten  an  Dogberry.  M.  ist  seinem  grossen  Vorbilde 

Shakespeare  recht  genau  gefolgt.  und  fordert  daher  be- 
sonders  zu  eineni  Vergleich  mit  diesem  heraus.  Ein  solcher 
Vergleich  fa  Ht  freilich  nicht  zum  Vorteil  des  jllngeren 
Dichters  aus.  Die  komischen  Ziige,  worin  M.  sich  als 
unabh&ngig  von  Shakespeare  erweist,  wirken  matt;  die 

ganze  Episode  bei  M.  macht  nur  den  Eindruck  einer  Ver- 
dlinnung  der  Komik  in  Ado. 

Die  rein  objektive  Komik  wird  beim  Clown  immer 

seltener:  indem  in  den  Clowns  dos  spàteren  Renaissance- 
dramas  dio  subjektive  Komik  allmâhlich  an  Bedeutung 
gowinnt,  entfernt  sich  der  Clown  immer  mehr  von  seinem 

Urtypus.  Der  riipelhafte  Clown374)  Dametas  in  einem 

so  spftten  Drama  wie  James  Shirley's  Arc.  stellt  dahor, 
gleich  den  Polizeirlipeln  in  Heir,  in  seiner  ausschliesslich 
objektiven  Komik  eine  Ausnahmeerscheinung  dar.  Dièse 
ist  abor  in  beiden  Fallen  leicht  zu  erklaren:  wie  die  Rlipol- 
szenen  in  Heir  nur  dem  Muster  eines  viel  âlteren  Sttlckes 

folgon.  so  ist  auch  das  Rlipeltum  des  Dametas  auf  Rech- 

nung  von  Sh.'s  Vorlage,  Sidney's  Schâferroman  „Arcadia" 
zu  setzen  (1581  beendot).  Schon  in  diesem  Roman  spielt 
der  Schafer  Dametas  dio  Rolle  einer  lustigen  Person. 

Dametas  ist  ei  n  plumper  LUmmel,  geldgierig,  und  eifer- 
slichtig  darauf  hedacht.  dass  seine  Untergebenen  ihm  ge- 
biihrende  Ehrerbietung  bezeigen.  Sein  LUmmeltum  winl 
in  hergebrachter  Weise    veranschaulicht. 

374)  Danetas     wird  p.  210   von  seiner  Tochter  Mopsa   „the  clown 

my  father"    genannt. 
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2.   Die  vorwiegend  objektiv-komischen  Clowns. 

Die  Rttpel"5)  im  Draraa  stellen  den  gemeinen  Mann 
des  16.  und  17.  Jahrhunderts  nur  als  Objekt  der  Komik 
dar.  Eine  solche  Anschauung  ist  aber,  auch  wenn  wir 
uns  auf  den  aristokratischen  Standpunkt  der  damaligen 
Dichter  stellen,  einseitig  und  unvollstandig.  Als  typisch 
filr  die  Bauern  und  die  mit  ihnen  auf  gleicher  sozialer 
Stufe  stehcnden  Stande  galt  schon  damais  neben  denBe- 
standteilen  ihrer  objektiven  Komik  auch  eine  ge- 
wisse  b&urische  Pfiffigkeit  (vgl.  S.  308),  die  sich  in 
sehr  verschiedener  Weise  aussern  kann:  in  einer  Art 

naiver  List,  in  plumper  Schlagfertigkeit,  in  derbem  Spott, 
gelegentlich  sogar  im  Witz  (doch  vgl.  Anm.  319  und  S.  341), 
u.  s.  w.  Ich  halte  es  fttr  zweckm&ssig,  diejenigen  objektiv- 
komischen  Clowns,  an  denen,  im  Gegensatz  zu  den  Rttpeln, 
auch  solche  ZUge  einer  subjektiven  Komik,  freilich  nur 
nebenbei,  hervortreten,  als  besondere  Gruppe  zu  behandeln, 

und  fasse  sie  durch  die  Bezeichnung  „pfiffige  Tôlpel" 
zusammen.  Die  Berufsarten,  denen  dièse  pfiffigen  Tfilpel 
angehôren,  sind  natUrlich  ungefahr  dieselben  wie  bei  den 
Rttpeln. 

Ausser  den  die  Mehrzahl  der  vorwiegend  objektiv- 
komischen  Clowns  bildenden  pfiffigen  Ttflpeln  gehoren  zu 
dieser  Gruppe  noch  einige  Gestalten  von  anderer  Art, 

unter  denen  der  Clown  Galoshio  in  Fletcher's  Val.  am 
merkwlirdigsten  ist. 

Den  Reigen  der  pfiffigen  Ttilpel  eroffnet  eine  Gestaft 
die  zugleich  liberhaupt  das  alteste  uns  bekannte  Beispiel 

einer  durch  den  Ausdruck  „cloum"  bezeichneten  bestimmten 
Rolle  darbietet:  John  Adroynes  in  Whetstone's  Prom. 
Er  wird  gleich  bei  seinem  ersten  Auftreten  (p.  276)  aus- 
drlicklich  ra  clowne"  genannt.  Dies  Wort  bedeutet  hier 
zwar  kaum  schon  „lustige  Person",  sondern  nur  Bauer 
(vgl.  S.  307);   die   in    der  Rolle   enthaltenen  Ansâtze   zu 

37B)  Wenn  wir  den  Ausdruck  „Rupela  allein  fiir  bloss  objektiv- 
komische  Clowns  vorbehalten. 

25* 
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einer  lustigen  Person  sind  aber  leicht  wahrzunehmen.  Der 
Narae  des  Clowns  entstammt  einer  Erzâhlung  in  „A  c  mery 

Talys"  (n.  d.  [1526]  printed  by  John  Rastell).  Als  Bauer 
ist  John  zwar  ein  Ttilpel  mit  allen  Eigenschaften  eînes 
solchen.  aber  doch  nicht  so  vôllig  wehrlos,  wie  z.  B.  der 

Rtipel  Grim  in  Dam.  (vgl.  S.  337  ff.  372).  wovon  sein  Be- 

nehmen  gegen  die  Angeber  („Promotersu)  Gripax  und  Rapax 
Zeugnis  ablegt. 

Wâhrend  bei  Lyl.v  nur  die  Polizisten  in  End.  (vgl. 
S.  374)  einen  rlipelartigen  Anstrich  haben,  sind  die  pfiffigen 
Ttflpel  in  seinen  Dramen .  etwas  zahlreicher  vertreten.  Zu- 
nàchst  kommt  hier  der  Cyclop  Calypho  in  Sapho  in 

Betracht,  der  in  Vulcan's  Schmiede  thâtig  ist.  Als  Tôlpel 
erweist  er  sich,  indeni  er  beim  Versuch,  einen  komischen 

Trugschluss  des  Dieners  Molus  nachzuahmen.  eine  Albern- 
heit  vorbringt.  Subjektive  Komik  enthâlt  dagegen  sein 
Spott  liber  die  Htimer  seines  Herrn.  die  dessen  Gattin 
Venus  ilini  aufgesetzt  hat. 

Bedeutender  ist  die  Rolle  des  clownartigen  Dieners 
Rafle  in  L/s  Gai.  Dieser  erscheint  in  seiner  gelungenen 
Vereinigung  von  Naivetât  und  Witz  unverkennbar  als  ein 

Vorlâufer  der  clownartigen  Diener  Shakespeare's;  nur 
tiberwiegt  bei  letzteren  der  Witz,  jedoch  bei  Raffe  die 
Xaivetat.  Raffe  tritt  bei  einem  Alchimisten  und  daim  bei 

einem  Astrologen  ( ..astronome)" )  in  die  Lehre,  deren 
schwindelhaftes  Gebahren  von  L.  mit  ergotzlicher  Satire 
gegeisselt  wird.  Auch  Raffe  erkennt  schliesslich  den 
Schwindel,  und  ist  daher  ebenso  froh.  von  den  beiden 
Gaunern  loszukoninien.  wie  zuvor.  in  ihre  angeblichen 
Klinste  eingeweiht  zu  werden.  Seine  Scherze  sind  meist 
naiv.  Zuweilen  zeigt  sich  Raffe  aber  auch  bewusst  witzig, 
wobei  er  gesunden  Mutterwitz  entfaltet.  Er  wird  sogar 

satirisch.  indeni  er  von  den  A'ervielfâltigungskttnsten  des Alchimisten  redet.  die  dieser  freilich  nicht,  wie  er  .thun  zu 

ktfnnen  vorgab,  am  (Jelde.  sondern  an  einem  Frauen- 
zimmer  ausgelibt  habe  (j).  262).  —  Neben  Raffe  treten 
seine   ebenfalls    clownartigen    Brlider  (vgl.   p.  264,   276) 
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■  und  Robin  sehr  znriu-k.    All«'  dit»  heruhren  t 
auefa  niii,  dam  Tjrpus  des  tomftchen  Spitobahen;  Rafle  liai 

l'irien  si IU' nu.1  n  Firigerhut  gestohlen  (p.  236),  und  lïobin 
l'rkliin  (p.  837):  „wee  hâve  neUhtr  Janêh  nor  >vit.  nor  masters, 

iii.i-  honestie."  Doeh  §ind  all<-  drei  au  barattas,  uni  als 
wirkliche  Spîtzlmben  gelten  ziikSimen;  ibr  Spitzbubentuni 
194  .ilsu  ira  grande  iiirlu  ernst  zu  nebnien.  Rafle  b  Dieb- 

Stahl  ilirnt  ■/..  B.  ii ut-  ilazu,  seine  Naivetat  zura  Vorschein 
/n  briagan:  er  huiïi.  die  Kaasfce  dû*  Alchimistes,  wttfdan 
au  il'in  Fingerbut  eio  grosses  sUbernea  Qef&u  ittaeaaa, 

Dot  pfiffigBn  TOIpaba  Raflé,  Diefce  mai  Robin  steal  als 

durcaaua  nii-bi  UHpelhafte  and  keiaeswegs  naïve  (.estait 

/'t''1'.  der  jugeaàltche  Dleaer  i..V/'i  fcfl  AlHiiinistrn 
gageauber.  Peter  gehfirl  x.uin  Typue  des  voriaaten  juagaii 
Bturaehen  (vgl.  s.  47),  und  soll  bei  (1er  Busprechuiii;  der 
vii'itcn   Klassc  der  Clowus  mit  brbandelt.  wcrden. 

Ein  selir  liistigcrlîui'sehe  istder  Flickschuster  Strumbo 

m  I.ihi.:  saine  darbe  Koniik  uiuss  grosse  Zugkral't  aus- 
-''■iilii  hab.'ii.  Scllist  das  Bchwera  l'nglilck.  das  ibn  triffi, 
winl  in  -ciiiPin  Miimlr  tod  sclbst  zur  Posse  (vgl.  S.  364}. 
Ofegleich  Strumbo  nur  geawungen  durob  die  Prttgal  der 
aanâfastoD  Margery  dièse  geiieinitet  liât  (vgl.  S.  338  ffj,  weiss 

■  ■v  doob  als  ICbcinanii  die  Url'abr  des  l'an  toffclheldriit  mus 
gtucklicb  vuu  sii'li  lerazuhalten.  Kr  ist  deutlicb  als  die 
lustigi'  Person  des  StUekea  zu  erkannao  (vgl.  S.  364). 

In    (  i  ree&e's   Orl.    begegnen    zwei    als    „cloicnx'J    oa- 
seîehnete  t  toatalten  Toin  und  liaiph.  von  daman  Tnm  oflW- 
bar  als  luatïge  Pereon  gedacbi  ist.  vabrend  liaiph  nur 

etne  ganss  iinbedeute&de  Etoile  spielt.  Tamis  Ivtunîk  gipi'clt 
in  geîaer  Verkleidung  als  âagelic»,  die  Tocbter  des  Mar- 
silins.  ..Kaisi'i>  von  AlVika".  mal  die  Geliebt*  des  Titel- 
ln'ldon.  Der  wahoainnige  Orlaodo  biilt  Tom  wirklicb  fUr 
liDgeliea,  obwohl,  ausser  in  der  Kleidung,  zwisofaea  beiden 

gar  keine  Àbnlicnkeil  besteht,  und  preist  in  ubôracàwaag- 
liidien  Verseu  die  bolden  Reize  —  eines  derbea  plumpen, 
naefa  dan  nnrasierten  BaaeraWIpek,  Tarn  und  Ralph 

iici.i:  ôtaraal'aucb  als  Soldaten  aiif:  eohl  banNwurstniH.ssig 
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ist  hierbei  ihre  kriegerische  Ausriistung  mit  Bratspiossen 
und  Pfannen.  Pflftigkeit  zcigt  Tom  bei  dieser  Gelegenheit 
in  seinem  Rat  an  Orlando.  dieser  solle  im  Kampfe  die 
mannlichen  Gegner  auf  sich  nelimen,  ihm  dagegen  das  auf 

gegneriscber  Seite  vorbandene  Frauenzimmer  zur  Be- 
kâmpfung  ttberlasscn. 

Es  folgen  nun  zwei  pfiffige  Tolpel  bei  Shakespeare. 
Der  Bauer  Costa rd  in  LLL.  wird  als  Tolpel  in  lier- 
kOmmlicher  Weisc  durch  Wortverdrehungen,  komische  Miss- 
verst&ndnisse  und  Unsinnreden  bezeichnet.  Seine  Naivetat 

grenzt  zwar  noch  nicht  an  Dummheit,  erreicht  aber  doch 
einen  recht  bohen  Grad.  und  wirkt  besonders  komisch  bei 

seinem  Auftreten  ain  Hofe  (IV  1),  \\o  er  sich  mit  der  Un- 
befangenheit  eines  Xaturburschen  benimmt.  Mitunter  zeigt. 
sich  Costard  auch  aufgeblasen.  Er  ist  besonders  stolz  auf 
seine  lâcherlich  schlechte  schauspielerische  Leistung  im 

Spiel  der  „nine  Worthies"  (vgl.  S.  333  ff.).  Oies  Zwischen- 
spiel  erscheint  uns  wie  eine  Voriibung  des  jugendlichen 
Dichters  zu  der  viel  wirksamere  objektive  Koniik  ent- 
faltenden  Handwerkerauffiihrung  in  Mids.  Die  mitleidige 
Nach8icht,  womit  Costard,  der  doch  selbst  aus  seiner  Rolle 

eine  Posse  gemacht  hat,  von  der  schauspielerischen  Un- 

ffthigkeit  Nathaniel's  redet,  sieht  wie  ein  Entwurf  zu  Dog- 
berry's  selbstgefâlliger  Herablassung  gegen  Verges  in  Ado 
aus.  Auch  Costard's  Liebesverhâltnis  zu  Jaquenetta, 
das  eine  unfreiwilligc  Parodie  der  vier  Ubrigen  Liebes- 
verhaltnisse  im  Stiicke  darstellt,  kehrt  in  dieser  unbewusst 

parodistischen  Farbung  in  einem  spâteren  Stttcke  Sh.'s 
noch  einmal  wieder,  namlich  im  Verhâltnis  des  Narren 
Touchstone  zu  Audrey  in  As  (vgl.  S. 270  ff.).  ThUmmel  (1 247) 
rechnet  Costard  zu  den  Riipeln,  ohne  die  ihn  von  diesen 
unterscheidenden  Merkmale  zu  beachten,  n&mlich  die  ver- 

einzelten  ZUge  subjektiver  Komik.  die  in  Costard's  Rolle 
neben  seinem  Tôlpeltum  wahrzunehmen  sind.  Bei  mehreren 
Gelegenheiten  beweist  Costard  eine  gewisse  b&urischo 
Schlagfertigkeit.  In  seinen  Wortklaubereien  (vgl.  S.  355) 

tritt  List  und  Schlauheit  zu  Tage.    Nicht  ohne  Witz  ver- 
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spottet  Costard  die  alberne  Gezierthcit  in  den  Reden 

Aroiado's  und  seiner  Genossen  (vgl.  S.  349).  Am  tiber- 
grossen  Reichtum  des  Stiickes  an  Wortspielcn  bat  auch 
Costard  reichlichen  Anteil  (doch  vgl.  Anm.  319  und  S.  341). 

Sehr  klein  an  Umfang  ist  die  Rolle  des  bâuriscben 

Clowns  in  Sh.'s  Ant.,  der  Cleopatra  in  der  letzten  Szene 
die  todlichen  Schlangen  bringt.  Sein  Tolpeltum  kommt, 
wie  iiblich,  in  Wortverdrehungen  und  Sinnlosigkeiten  zum 
Vorschein,  ausserdem  auch  in  einer  von  ihm  aufgetischton 
trivialen  Selbverstandlichkeit  (V  2,  246  ff.).  Zugleicb  wird 
cr  als  geschwiitzig  und  aufdringlich  gescbildert.  Ein 
fliichtiger  Zug  subjektivor  Koniik  liegt  dagegen  in  seiner 
satirischen  Benierkung  liber  die  Frauen  (V  2,  274  ff.). 

Der  Clown  in  Welsbm.,  einem  der  wenigen  Stiicke 
von  Armin,  ist  ein  Landmann;  er  tritt  als  Wortftihrer 
und  Obmann  einer  Scbar  von  baurischen  Gesehworenen 

bei  der  gerichtliclien  Totenschau  Uber  den  Earl  von  Gloster 
auf,  der  durch  Selbstmord  geendet  liât.  Die  zeitweilige 

AmtowUrde  erweckt  im  Clown  eine  wichtigtbuerische  Selbst- 
gefâlligkeit.  Die  Verhandlungen  Uber  die  Todesursache 
werden  natlirlich  unter  den  obwaltenden  Umstlinden  zu 

einer  parodistischen  Hanswurstiade,  die  uni  so  komischer 
wirkt,  als  der  Clown  den  Fall  mit  beinahe  wissenschaftlicher 

Grtindlichkeit  erôrtert,  wobei  er  freilich  nichts  als  Ver- 
kehrthciten  vorbringt.  Zugleicb  zeigt  es  sich  aber,  dass 
der  Clown  auch  Schlauheit  genug  besitzt,  um  den  eigenen 
Vorteil  durchaus  nicht  aus  den  Augen  zu  lassen  (vgl. 
S.  362). 

Eine  der  gelungensten  komischen  Figuren  Ben  Jon- 

son\s  ist  der  Wassertrager  Oliver  Cob  in  In.  Cob's 
unfreiwillige  passive  Komik  âussert  sich  in  den  fiir  den 
TiJlpel  typischen  traditionellen  Motiven.  Dagegen  enthâlt 

Cob's  lustiger  Staminbaum,  der  mit  dem  ersten  in  Adams 
und  Evas  Kiiche  gebratenen  Hering  anhebt  (,,cob"  =  junger 
Hering).  nicht  tlble  freiwillige  passive  Komik;  ebonso  die 
scherzhaft^  Ûbertreibung  in  der  Erzàhlung  von  seinem 
angeblich    zur  Erhaltung   von    10000  Verwandten   seines 
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GeschlechtsausreichendenThranenvorrat(Ygl.auchS.340ff.). 

Aktive  Koniik  bieteri  Cob's  mitunter  recht  schlagfertige Antworten. 

Case,  eine  Verselmielzung  zweier  Lustspiele  des  Plautus, 

der  „Aululariau  und  der  „Captivi",  besitzt  zwei  (iestalten. 
die  J.  anscheinend  als  Clowns  gedacht  bat:  Juniper  und 

Onion.  Wortverdrehungen,  Missverstandnisse  und  Unsinn- 
reden  stempeln  den  Scbubflicker  Juniper  zu  einem  TSlpel 
der  gewfthnlichen  Art.  Eine  besondere  Eigentiimlichkeit 

Juniper's  ist  seine  Vorliebe  flir  hochtrabende  und  auffallende 
Ausdriicke,  die  er  a  us  den  Reden  anderer  Personen  gierig 
aufschnappt,  uni  sic  bei  passender  oder  noch  mehr  bei 
unpassender  Gelegenheit  anzubringen.  Darin  verkôrpert 
Juniper  eine  Satire  auf  die  damalige  Sprachmode,  die  J. 
auch  in  andern  SMicken  gern  lacherlich  macht.  Juniper 
und  Onion  berauben  den  alten  Geizhals  Jaques  de  Prie 

(den  Euclio  der  „Aulularia")  seines  in  Pferdemist  ver- 
steckten  Goldes,  kaufen  sich  fiir  das  gestohlene  Geld  neue 
Kleider,  und  treten  nun  als  feine  Herren  auf,  also  in  einer 
flir  die  Clowns  typischen  Situation  (vgl.S.332  ff.).  Am  Schluss 
aber  werden  die  beidon  vernieintlichen  Gentlemen  entlarvt, 
ausgelacht  und  bestraft.  Die  subjektive  Komik  Junipers 
steckt  hauptsftchlich  in  dieser  Diebstablsgeschicbte.  Bei 
Plautus  ist  nur  eine  Person,  der  Sklave  Strobilus,  am 
Diobstahl  beteiligt.  Juniper  und  Onion  beweisen  durch 
ihren  Golddiebstahl  die  Verwandtscbaft  mancher  Clowns 

mit  dem  Typus  des  koniischen  Spitzbuben  (vgl.  S.  389).  — 
Peter  Onion,  der  Diener  des  Grafen  Ferneze,  gleicht  im 
allgemeinen  seinem  Mit-clown  Juniper,  steht  aber  doch  in 
der  Rangliste  der  pfiffigen  TôHpel  uni  eine  Nummer  hôher. 
Er  verbessert  auch  einnial  (p.  713  II)  eine  Wortentstellung 

Juniper's.  Onion  neigt  so  sehr  zum  Wortstreit,  auch  seinem 
Herrn  gegentlber,  dass  er  diesen  zuweilen  ganz  mundtot 
macht. 

Ausser  den  schon  besprochenen  Riipeln  in  J/s  Tub 
(vgl.  S.  384  ff.)  treffen  wir  in  diesem  Bauerndrama  noch 
einigo    andere  Clowns,    die    zu    den    pfiffigen   Ttflpeln    zu 



d:  Mills.  Met&pbflr  und  Pupiiy.    Miind; 

Sprecheu  isi  meta  îlineu  allen  eigentUmHeh.    Baskei-Hihs. 
der  Dîener  du  Laadjnnfcers  Tub,  ist  aiehl  ntir  ein  Word' 

'■ntstelli.'inliT  T"il|n-I.  -iiiitli'|-ii  ych^iiir  lirli  ain'li  selini|»|iiKc.h 
ii ml    BfOtllaBlig.      Miles     Mi'(a|i!n.>r.    der    Bdtnibsf    des 
i  riedenerioMera  Préalable,  liai,  wte  bgImm  soin  Hune  an- 

deutet,  eïm  Voriiebe  RU'  weii  liergeliolte  WrgleîclM  oui 
g  - [nci/.tf  RedewaadiiafgBQ.  Mit  Hilis  teîll  er  die  Eigen- 

-i-h;ii[  der  l'iiiviiisiniiKrJi.  die  aber  bei  ilnn  sngteMfc  mit 
eineni  B&ng  ÊOffl  lii'iiiiiiiiiiiciTii  verluinden  ist,  und  dis 

Neiining  7,11111  Nirk.'ii  (vgl.  S.  961).  Hannibal  Pu|i|i.v.  «Ii-r 
Dieoer  des  I  tbwkoosJabtorH  Tarie,  besàtst  BÎatgi  Qawawlt- 
licit  im  Beraraloekea  von  Triikgetdsni,  ist  a  lier  Bout 

suai  ti ut'  i'in  Tflipel  gewfSbnlicbsa  Sablages,  und  zndem 
liii'li  icKcb  cingehihkt  auf  seine  vermeintliclien  kijrurrlieheri 
Vonflge  (Tgl  S.  :î3;iff.). 

Rine,  sjmpathiwbe  (iestalt  von  Erisolnr  lebendigw 

Komik  ist  John  Bobs  (o<ter  Dobs),  der  Medere  Ûwber 

roa  Tiunwortli.  in  Thomas  Heywood's  K4A.  Die  Ue- 
aehtehte  seiuer  Bt'gejriiiiiig  mit  Koni<r  Hduard  IV.  ist  einer 
allen  Ballade  eatoommen.  Kduard  t;iel>l  sîcli  déni  Uerber 

^■iTonUlier  ïiir  eineii  Dienslinanii  des  Këni^s  minicns  Ned 
ans,  und  erïreut  sich  an  der  harmlosen  Derbheit,  déni 

h'reinmt  nnd  der  /ajtratilielikeit  des  treulierzigen  Mannes. 
S|i;iter  kommt  Hohs  naeh  London:  hier  liait  er  in  seiner 

Kinfall  den  Lnrdinav-n  lilr  de  ri  Kiinig.  begrlisRt.  letzteren 
als  einen  guteii  ftlten  lîekniniteu  wîe  seinesgloiclien.  nininit 
scliliesslieli  liiir.hsl  eiseluoeken  seinen  Jrrtiim  walir.  nïrehtet 

liir  si.  h  lias  Selilinims!-'.  wird  nlier  venu  Konit'e  beriiliiul 
und  mit  einen  ansehnlicben  (felrlgoschenk  entlassen.  Holis 

erselieint  bei  ail  Boiser  grosses  NaivetiU,  die  in  lier- 
gebraohter  Weise  geschildert  wird,  keineswegs  ladierlielt. 

BOnien  asr  lirl'èiiswilrdig  komisch.  Rr  ist  ein  Clown  von 
feinerer  Art.  als  die  Tôlpel  gewohnlichen  Soulages. 

Der  Ktthler  Grini.  der  in  Dam.  (vgl.  S,  372)  als 
liiipel  grObster  Sorte  gekenozei&hael  wird.  ist  aueb  in 
C4rim  ein  TJilpei  n.ieh  der  fthKeheH  Behabkme,  und  sugtefcb 
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ein  prahlerischer  Feigling;  die  Rolle  enth&lt  aber  auch 
einen  schlichtern  hervortrctenden  Zug  subjektiver  Komtk 

in  Grinrs  Spott  gegen  den  Millier  Clack,  seinen  Neben- 
buhler  in  der  Liebe  zu  einer  Bauerndirne. 

Von  Day's  Dramon  enth&lt  nur  eines  einen  Clown, 
nàralich  Bedn.  (von  D.  und  Chettle).  Der  Clown  Swash 
ist  hier  der  Dioner  und  Mentor  des  Tom  Strowd,  eines 
reichen  und  einfaltigen  jungen  Bauern,  der  vom  Lande 
zum  er^ten  Maie  in  die  Grossstadt  London  kommt,  und 
da  Bauernfangern  in  die  Hânde  fallt.  Auch  Swash,  der 
seineni  Herrn  an  Geistesgaben  ein  wenig  liberlegen  ist. 
wird  von  den  Gaunern  grllndlich  beschwindelt.  Dièse 

Bauernfangereien  bilden  den  Grundstock  von  Tom's  und 
Swash's  Komik.  die  viel  wirksamer  ware,  wenn  die  Ver- fasser  sie  nicht  mit  enniidender  Breite  behandelt  h&tten. 

Swash  spricht  siegesgewiss  den  Wunsch  aus,  mit  einem 
Diebe  zusammenzutreffen,  uni  an  diesem  seine  Tapferkeit 
zu  orproben;  dabei  steht  der  herbeigesehnte  Dieb  schon 

l&ngst  vor  ihm376).  In  dem  so  unerwartet  eintretendcn 
Ernstfall  benimmt  sich  Swash  recht  feige.  was  ihn  aber 
nicht  abhRlt,  hinterdrein  nach  Falstaffs  Vorbild  gewaltig 
zu  renommieren  (vgl.  S.  352  ff.).  Die  Naivet&t  des  Clowns 
wird  in  althergebrachter  Weise  charakterisiert.  Subjektive 
Komik  legt  Swash  am  ehesten  bei  den  seinem  Herrn  und 
Schlitzling  erteilten  Unterweisungen  an  den  Tag,  wie  diescr 
der  Dame  seines  Herzens  den  Hof  machen  solle. 

Eine  besonders  beliebte  Clownsrolle  war  die  des  Dieners 

Bartholomew  Bubble  in  Quoqu.  von  John  Cook,  einem 
sonst  vtfllig  unbekannten  Dichter.  Der  Schauspieler  Thomas 
Green  war  in  dieser  Rolle  so  volkstUmlich,  dass  sein  Name 
auch  im  Titel  des  Sttlckes  mit  verewigt  worden  ist,  und 
einige  offenbar  von  ihm  improvisierte  Scherze  (p.  56)  in 
den  gedruckten  Text  des  Dramas  Ubergegangen  sind.  Eine 
iïir  den  Clown  typische,  sonst  aber  meist  nur  episodische 

n78)  Ein  almliches  Motiv  wird  auch  dem  Clown  in  der  Etalage 
von  Middletons  Mayor  zugesehrieben  (vgl.  S.  383). 



Situation,  die  Erhcbunjr  7.11111  Gentleman  {vgl.  S.  883),  wird 
Mer  zum  Aagelpunkl  des  ganssen  Stiickus  gemaeltt.  Quo([u. 
iat  die  KumSdie  des  Protceataime,  Ata  nic.lit  mit  boshafter 

Satire,  sfiiitli'rii  mil  gutmtttjgein  Spoti  in  der  Paraon  des 

plôtzlicb  ilureli  eine  Brbachaft  selu-  reicli  gewordenea 

hii-iiris  BubbU  an  den  Pranger  geatellt  wird.  Buhble's 
frilherer.  verarmter  Hrrr  Staiuos  wird  von  jeuau  als 

Dtaoer  und  Anetamlslelirf i-  angestcllt.  und  gieht  ihni  ab- 
sichtlieh  gans  «rkehrte  Ratachl&ge  in  Besug  aof  eén 
schick lie. lies  Hcnehnien.  NatÛrlich  macbt  sich  Bubble  un- 

glaabijcb  lacherlich.  .\m  Schluss,  naenden  sein  plQtsliebai: 
Reichtum  dorch  Verachwendang  schnell  wieder  zerronnen 

ist.  masa  er  l'roli  sein,  vos  seineni  inzwiscben  dureli  aine 
Heirat   wieder  zu  Gfild   imd  Eliren    geUtngtea   eliemaligen 
Berrn  in  Gnadea  nochmals  aie  Diener  aiigenoiinnen  zu 

verden.  Bobble's  beetandlg  «sdesboltee  Schlagwort  wiili- 
rend  seiner  Glanz/.eit.  daa  aucfa  dein  Siilek-'  sellist  den 

N'auien  gtebfc,  isl  ..Tu  quoque"  (Tgl.  S.  365).  In  obigen 
Ztitren  erselieiiit  uns  Bubbla  al*  tiatvi-j-  und  b.irmloser 
Tfilpel;  daneben  macbt  sich  aber  auob  eine  gewîaae  drollige 

Sihhiulirii   in  seînem  Wesen  geltend.  nauientlieb  lieini  wîll- 
k'iniiiienrit  rode  aeinae  Erboakela,  einas  WHaberwa,  den 
cr  tôt  den  Condolenten  mit  Hilfe  von  Zwiebeln  gebithrend 

beweint,  walircnd  cr  zuvor  ..Aijua  mtae"  und  ,,Eosa  aolis" 
gesegnet  bat,  weil  sie  niebt  vermoebt  bîitten,  den  teurcn 

Veretorbenen  wieder  ins  Leben  zurfickziirufen.  Bubble's 
Komik  ist,  wie  wir  aehen,  derb  poaaenbaft,  und,  insofera 
er  unbewuaet  einen  Gentleman  parodiett,  burlesk.  aber  in 
ibrer  Art  voHreMïicb. 

Eine  gar  absoaderliche  G  estait  ist  der  Clown  Galusbîo 

in  Fletcber's  Val.  Ala  praktiacber  und  tlieoretiscber 
Priigelkenner  (Tgl.  S.  339)  ist  dîeaer  Clown  ein  geisliger 
Zwillingshnider  des  allen  Elirgelïllds  barcn  Hollings  Lapet; 
die  beiden  Terwandten  Seelen  Ûndea  sien  auch  in  der 

Weise  eneammen,  dasa  Lapet  den  Qaloabio  als  Diener  bei 

sicb  anstellt.  Lapet  legt  seine  eingebentlen  Kenutnisse  auf 

deni  Qebîete    des  GeprUgeltwerdena  in  einem  mît  Bitder- 
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schmuck  versehenen  und  mit  wissenschaftlicher  Genauigkeit 
geschriebenen  Buch  tiber  don  Fusstritt  nieder;  er  nimmt 
die  Korrekturbogen  dièses  seines  Werkes  zusammen  mit 

déni  Clown  durch,  der  es  seiner  possenhaften  Kritik  untcr- 
zieht  (vgl.  z.  B.  S.  843).  Auch  sonst  steht  die  subjektivo 
Komik  des  Clowns  meist  in  engstem  Zusammenhang  mit 

der  objektiven  Komik  des  PrUgelmotivs  (àhnlich  bei  Guno- 

philus,  S.  187).  Gaîoshio's  Komik  ist.  wie  wir  eben  ge- 
sehen  haben,  von  geradezu  verbliiffender  Originalitat,  wenn 
auch  freilich  nicht  gerade  geschmackvoll.  Man  kann  sich 
aber  den  psychologisohen  Weg,  auf  dem  der  Verfasser  zur 
Schopfung  dieser  Figur  gelangt  ist,  ungefahr  denken:  wir 
haben  in  obigem  Stilck  in  Shamont  einen  Charakter,  dessen 
krankhaft  emptindliches  Ehrgeftihl  den  Siedegrad  erreicht 

bat;  von  diesem  aus  gelangte  Fletcher  durch  Kontrastie- 
rung  zu  Lapet  als  einer  Gestalt,  deren  Ehrgeftihl  auf  dem 

Nullpunkt  steht -177):  wilhrend  aberLapot  nur  die  unkomische 
Verîichtlichkeit  eines  volligen  Mangels  an  Ehrgeftihl  ver- 
kfirpert,  soll  Galoshio  die  komische  Seite  dièses  moralischen 
Molluskentumes  darstellen.  Beide,  Lapet  und  Galoshio, 
srnd  groteske  Karikaturen  :  der  clownartige  Diener  is  hier, 
wia  auch  sonst  vielfach,  der  komische  Affe  seines  Herrn. 

Einen  Vorwurf  von  verwandter  Art  wie  Cook  in  Quoqu. 
behandelt  auch  FI.  in  Weap.  Auch  hier  wird  der  Clown 
durcli  aussere  Umstande  veranlasst  eine  Zeit  lang  den 
grossen  Herrn  zu  spielen  und  den  Dienst  bei  seinem  Herrn 
aufzugebon.  ain  Schluss  aber  gedemtîtigt  und  in  sein  altes 

Dienstverhaltnis  wieder  aufgenommen.  Jene  âusseren  Um- 
stande sind  allerdings  in  beiden  Fallen  vftllig  verschieden. 

In  Weap.  wird  die  Selbstgefalligkeit  des  Clowns  Pompey 
Doodle  durch  sein  vermeintliches  LiebesglUck  (vgl.  S.  334) 

fast  zum  Ûberlaufen  gebracht.  Subjektiv-komische  Motive 

in  Pompey's  Rolle  stellen  ein  Fall  von  unverbindlicher 
Peteuerung  (vgl.  S.  361  ff.),  sowie  seine  komischen  Vergleiche 
und  Klangspiele  dar.     Pompey  ist  nicht  dumm,  cigcntlich 

™)  Vgl.  Koppel  A    S.  121  ff. 
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niclil  einmul  nuh .  gondera  sur  irrenzenlos  eitel:  seine 

ilmrh  die  Cmstande  midi  bis  zu  tollem  lin'isseuwabii  ge- 
Itdgnte  Kitdkdi  ln'wiikt  sein  MirlH-ilîches  Henebmen.  Wir 
srlu'ti  daraus.  duss  Kl.  amli  liier  die  objektive  Komik  des 

'li.wn-   slnlIIJL'ii  l'i'wi'jliTl   liai   (vgL  B.  366  11".  L    Irrïlidl   olllle 
dabei  dit*,  uniuittelbare  ETrinhe  und  Kraft  der  objektiven 
Koinik  viui  Btoftfeesp«tte*-Gl0W0e  audi  DDE  anniiliernd  zu 
erreicben.  oliglrich  dièse  Koinik  ciel  weniger  :ms  dem 
ileleise  tler  Uberlieferong  heraustritt. 

Der  Clown  in  William  Kuwleys  BiâfL.  ist.  der  Brader 

ilff  Jom  liii-tn'i.  die  den  bartitatatea  Zauberer  und  Pro- 
lilirtfMi  Merlin  gebiert,  aie  Ki-m-ht  ihwe  Umgaage  mit  dem 

Teui'el,     So    wird    lier  Clown   zum  Scbwagw  des  Teufels: 
die  Verbiiidung  dos  Alltii^lichcu   und  tlambubeneD  mil 

'|. ■!:,  I  l'iTiiatlirliclu'ii  bildet  ilbcrliauyt  des  Hauntbestand- 

h'il  der  Btwaa  plumnen  und  kindliclien  Koinik  dieaon  Clnwns. 
i..'1/t.'i'.-i-  siicln  die  VatersehaJI  dea  zu  «uifaitgdes  StOckee 
BOCh  ungeboreneu  Kimles  seiner  Seliw^ster  in  naiver  We.j.se 

ji'ilcm  beUebigen  Manne,  der  ibin  gende  in  des  Weg 
kommt.  aiizuliangeii.  In  der  4,  Szeue  dee  8.  Aktes  er- 
aoèeint  eadltcb  der  Bbeo  geborene  lierlin,  der  sehon  mit 

eiiieiu  Ban  au!  die  Well  gekonmK'ii  ist,  vor  dem  Clown. 
dfiD  er  oluie  weitere  Formlicbkeîten  als  seimm  Onkel  be- 

grlisst.  Diesel'  ist.  zunaebsl  uatiirlieli  QbW  MÛ6H  somler- 
baren  Neffen  venlutzt.  freut  sieb  êba  scblieistieh,  praktiscli 
wie   er  isl,    duss    saine   Sdiwester.    da   Merlin    von    vorn- 

ln'reiii  aui  eigeuen  Fttssen  Bteht,   billigar  wagkemM,  als 
uuter  nornialen  Verliiiltnissen. 

Die  Koinik  des  lustigen  Dieners  Calandrino  in 

M  assiuirer's  Fier.  bestehl  bauplsiieblidi  ans  der  nusflilir- 
lïehui  Ausmalung  solion  redit  abtfedh.sdn'iier.  unter  aich 
eng  BOSMOmenbUngender  objektiY-komisebei  Ifariiva:  des 
btturÎBCtien  Clowns,  der  an  den  Hof  kommt  und  atoh  hier 

mil  iii|>|iis<'beni  Ungeschick  beninmit.  darnuf  aber,  von  der 

Hof'lul't  ange8tecbt,8elb6l  in  uiitïviwillijr-kurikîerenderWeise 
tien  feinen  Herrn  spielt,  und  Beinen  ebemaligen  liindlichen 

Geiaïirten   mit  hocbmlltiger  •L'muUibarkeit  begognet.     Das 
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Stlick  beruht  auf  der  schon  in  Knack  (S.  382)  drama- 
tisierten,  von  M.  nach  Italien  verlegten  Geschichte  von 

Ktfnig  Edgar  und  Alfrida378);  Calandrino  ist  aber  ein 
selbstândiger,  wenn  auch  wenig  origineller  Zusatz  M/s. 
Ani  Scbluss  erlangt  Calandrino  die  Erlaubnis,  die  thtfrichte 
Dienerin  Petronella  zu  heiraten;  er  hofft  mit  ihr  ein  Ge- 
scblecht  zu  erzeugen,  das  geeignet  sei,  die  durch  das 
allmàhliche  Aussterben  der  angeborenen  Narrheit  ent- 
standenen  Liicken  auszuftlllen. 

Das  Motiv  des  den  vornehmen  Herni  spielenden  Clowns 
tibte  auch  noch  auf  einen  so  sp&ten  Dichter  wie  James 
Shirley  seine  Anziehungskraft  aus.  Die  Art  und  Weise, 
wie  in  dessen  Opp.  der  Diener  Pimponio  mit  dem  von 
ihm  unterschlagenen  Gelde  seines  Herrn,  des  Mailànder 
Edelmanns  Aurelio  Andreozzi,  sich  als  Prinz  ausstaffiert 

erinnert  speziell  an  Juniper  in  Jonson's  Case.  Beide  ver- 
schaflfen  sich  auf  unrechtmâssigem  Wege  die  Mittel  zu 

ihrer  Verkleidung;  beide  halten  sich  w&hrend  ihrer  zeit- 
weiligen  Scheinvornehmheit  einen  Pagen;  dieser  Page  tanzt 
in  beiden  Stticken  seinem  Herrn.  dessen  wahres  Wesen  er 
sehr  wohl  erkannt  hat,  auf  der  Nase  herum;  endlich  werden 

beide  Clowns  am  Schluss  entlarvt.  Ob  Sh.  Jonson's  Stttck 
als  Quelle  benutzt  hat,  oder  ob  die  Àhnlichkeit  zwischen 

Juniper  und  Pimponio  nur  zuf&llig  ist,  lasse  ich  dahin- 
gestellt.  Jedenfalls  ist  Pimponio  eine  bedeutend  komischere 

Gestalt  als  Jonson's  Schuhflicker;  auch  in  der  Art  ihrer 
Komik  sind  beide,  abgesehen  von  den  eben  aufgezâhlten 

Vergleichungspunkten,  durchaus  verschieden.  Die  Ent- 

larvung  Pimponio's  geschieht  in  wirksamster  Weise  gerade 
dadurch,  dass  auf  seine  angeblichen  Ansprliche  auf  den 
Prinzentitel  eingegangen,  er  an  den  Hof  der  Herzogin  von 
Urbino  geladen  wird,  und  hier  inmitten  der  feingesitteten 

Hoflinge  seine  mit  dem  angemassten  Rang  und  der  vor- 
nehmen Kleidung  so  sehr  kontrastierende,  des  Hofglanzes 

ungewohnte  plebejische  Tôlpelhaftigkeit  nur  um  so  greller 

s?»)  VgU  Kôppel  B  S.  117  tt> 
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hervortritt.  Subjektiv-knmi^cb  ist  die  Schlauheit.  womit 

(1er  seines  Prachtgewandes  -'iiikleidete  Pinipouio  die  Ver- 
anderung  in  seiner  ausseren  Ersclieinung  henutzt,  uni  der 

ilim  drohenden  Auspeitechung  zu  entgehen,  indem  w  nam- 
liili  seine   Ideutitiit   mit  di'tn  Scheinprinzen  leugnet. 

Eine  spassbafte  gnt  gezeichnete  Gestalt  iat  auch 

Bombo  in  Sli.'s  Royal;  er  ïst .  obgb-ieh  er  weder  lesen 
noch  schreiben  kaiin,  Sekietàr  dcr  lôjahrîgen  Domitilla, 

der  Tochter  einer  Yornehmon  Witwe  (vgl.  S.  BI7  ff.).  Dieser 

Clown  ecbwebt  bestiindig  in  der  tinter  den  oliwaitenden 

Cmstanden  sehr  komiscben  Furclil.  der  EOnfg  von  Neapel 
wolle  ihn  zu  einem  hoben  Staatsamt  beftirdern.  und  liebt 

es,  mit  dieser  so  BnteetzMcbon  NroglîebkeH  in  einer  drolligen 

Weîsa  m  kokeliii'i-en.  wobei  das  Get'tthl  gesebmeicbelter 
Eitelkeit  deutlieh  durehblickt.  Siibjektiv-komiseli  iat  die 

Gewandtbe.it.  mit  der  Bombo  es  renteat,  si-irien  fein- 
Behmeckeriscben  GeKlsten  Belïiedignag  eu  verschaffen.  Er 
wird  niitunter  auch  satiriscb  (vgl.  z.  B.  S.  358  ff.).  Wie 
die  Narre»  ihre  Xarrenrolle  (.vgl.  S.  254),  bonutzt  der 

Clown  einmal  (p.  144)  auch  seine  eigene  Unwlssenbeit  zu 
einem  satirischen  Ausïall,  indeni  er  sich  îlber  diesen  seinen 

Mangel  mit  déni  Trost  hîinvegsetzt,  die  Unwissenheit  konime 
mimer  niebr  in  Mode.  Er  wird  als  LUener  gebalten,  weil 

er  ilureb  sein  possierlicbes  Wesen  geeignet  ist,  seine  Horr- 

srbaf't  zu  belBstigeo  (vgl.  p.  113). 
Piperollo  in  Sli.s  Sist.  ist  der  Sohn  eines  baurischen 

r:in[i;i;us.  Zu  Anl'ang  des  Sttiekes  gerlit  er  in  die  Gewalt 
von  lïauberu,  denen  er  BÎOÏI  dadurch  angenehni  zu  inacbeu 
sucbt,  dass  er  ibnen  eine  ini  Hause  seiner  Eltera  ver- 
wahrte,  Geldsumme  in  die  Hflnde  liefert.  Bei  dieser 

Gelegenheit  zeigt.  sich  sogar  einer  der  Riiuber  weich- 
herziger  gegen  das  alto  Bauernpaar  als  dessen  eigener 
Sohn,  der  den  Spitzbuben  anenipfiehlt.  seine  Mntter  ins 

Wasser  zu  werl'en.  uni  zu  erproben,  nb  sie  eine  Hexe  set 

oder  nicht.  Hier  tifigt  wieder  eine.r  der  bei  Shakespeare's 
Nacbfolgern  hautigen  Falle  eiuer  argen  stolïliehen  Triibung 

der  Komik  vor.     Spiiter  linden  wir  Piperollo  als  Keller- 
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meistergehilfen  ini  Schloss  der  Paulina,  einer  der  beiden 
Titelheldinnen.  Die  als  Wahrsager  verkleideten  Rauber 
komnien  zum  Schloss,  und  weissagen  ihm,  er  werde  es 
dereinst  zum  Ritter  bringen,  und  die  Gelder,  die  er  und 
ein  anderer  Diener  Paulinens  flir  dièse  demnftchst  aus 

der  Stadt  abholen  sollten,  wlirden  ihnen  im  Walde  geraubt 
werden.  Gogen  den  ersten  Teil  obiger  Prophezeiung  hat 
Piperollo  nichts  einzuwenden,  und  da  er  glaubt,  dass  dessen 

Erfiillung  von  der  in  Aussicht  gestellten  Beraubung  ab- 
h&nge,  sehnt  er  dièse  geradezu  herbei.  Endlich  kommt 
es  auch  wirklich  dazu,  wobei  er  selbst  die  Râuber  darauf 
aufmerksam  macht,  dass  sie  ihm  noch  nicht,  wie  ebenfalls 
prophezeit  worden,  den  Schâdel  zerprtigelt  hâtten.  Die 
verheissene  Ritterwlirde  wird  Piperollo  natlirlich  auch 
trotz  seines  zerpriigelten  Schadels  nicht  zu  teil.  Wie  wir 
sehen,  ist  Piperolkvs  Komik  an  manchen  Stellen  von  einer 
eigentlimlich  verzwickten  Art. 

Der  letzte  in  der  Reihe  der  pfiffigen  TOlpel  ist  der 

Konstabler  und  Leinwarenh&ndler  Busie  in  Glapthorne's 
Const.  Seine  Unterweisung  an  die  ihm  unterstellte  Wach- 
mannschaft  ist  eine  der  vielen  Nachahmungen  von  Ado 
(vgl.  S.  380  ff.  und  Anm.  370),  und  zwar  eine  sehr  getreue 

Nachahmung.  Ûber  seine  st&ndige  Redensart  „How's  thaï?" 
vgl.  S.  365.  In  den  Szenen,  wo  Busie  als  erfolgreicher 
Heiratsvermittler  auftritt,  ist  die  Komik  schwach;  ebenso 
verfehlt  flir  die  Zwecke  der  Komik  ist  die  Dreistigkeit, 
womit  Busie  seinen  Vorgesetzten,  den  Alderman  Covet, 
der  ihn  und  seine  Leute  w&hrend  ihrer  Dienstzeit  in  einer 

Kneipe  ertappt,  einfach  festnehmen  lâsst,  uni  sich  so  der 
ihm  von  jenem  angedrohten  Strafe  zu  entziehen. 

3.   Die  vorwiegend  subjektiv-komischen  Clowns. 

Auch  bei  den  meisten  Clowns  dieser  Klasse  macht 

sich  die  urwiichsige  Naivet&t  des  'einfachen  Mannes  aus 
dem  Volke  mehr  oder  weniger  geltend;  sie  ist  aber  nicht 
oiehr,  wie  bei  den  Clowns  der  beiden  ersten  Klasse n,  der 



wichtigste.  am  meisten  uervorstechende,  wenn  auch  noch 
imiuer  ein  sehr  wesentlicber  Zug.  Von  der  fiir  die  Rtlpel 
so  charakterîstischen  Dummlieit,  die  auch  sehon  bei  den 
pfiftigen  Tfilpeln  an  Bedeutung  verliert,  kaiin  bei  der  dritten 
Klasse  der  Clowns  natiirlich  Uberhau.pt  keine  Rede  mehr 
sein.  Aile  Clowns  dieser  Klasse  sind  mehr  oder  weniger 
schlau,  gewandt,  schlagfertig  und  witzig;  einige  sind  sogar 
Humoristen.  Sie  nâhern  sich  also  in  der  Art  ihrer  Komik 

den  Narren,  von  denen  sie  eïgentlich  imr  die  ihrem  Spass- 
macliertum  mangelnde  Berufsiuiissigkeit.  und  ihre  etwa 
vorliandene  Naivetât  unterscheidet.  Die  Mehrzahl  obiger 
Clowns  lâsst  sie.li  durch  die  Bezeichnung  „naiv-witzige 
Clowns"  zusanimeiifassen.  Bei  einem  kleinen  Rest  beruht 
die  objektive  Komik  nieht  auf  Naivetât,  sondera  auf  andera 
Eigenschaften  :  bei  Lazarillo  in  Cure  und  Penurio  in 

Fleteher's  Pleas.  auf  ihrem  steten  Heîsshunger,  bei  Roger 
in  W.  lîowley's  Vex.  auf  Eitelkeit,  u.  s.  w. 

Zur  dritten  Klasse  geho'rt  der  weitaus  grb'ssere  Teil 
aller  Clowns.  Mit  der  fortschreïtenden  Entwickelung  des 
engliselien  Renaissancedramas  gewînnt  zudem  dièse  Klasse 
mimer  mehr  das  Ûbergewicht  (iber  die  andern  Klassen; 
in  der  Zeit  nach  Shakespeare  ersclieint  ein  nient  air 

dritten  Klasse  geln'îriger  Clown  sciiou  aïs  vereinzolte  Aus- 
nabine"*). 

Den  Hauptbestandteil  der  Clowns  dritter  Klasse  bilden 
die  clownartigen  Diener.  Nielit  nur  sind  die  Clowns 
von  andern  Berufsarten  in  dieser  Klasse  in  der  Minder- 
zalil,  sondera  es  gehiiren  auch  von  den  als  lustige  Persouen 
fungierenden  Dienern  nur  wenige  einer  andern  als  der 

dritten  Klasse  der  Clowns  an180). 

*»)  Abgesehen  von  den  Clowns  bei  J.  Shirley  (vgl.  S.  398  ff.). 
M0)  -li' ii  ki  ii  Careaway  in  Juggl.  (vgl.  Anm.  303):  Cerner  sotche 

Diener,  deren  Komik  hauptsachlich  darauf  beruht,  dass  sie  seeitweilig 
die  vornehmen  Herren  spielen.  bel  denen  also  deshalb  der  Schwer- 
pnnki  ihrer  Rolle  in  der  objektiven  Komik  liegt,  wie  Bubble  in 

Quoqu.(S.394  fi"),Calandrino  in  Flor.  (S.  397  (T.).  Pimponio  in  Opp. 
(S.39Bff.):  dann  Hodge  in  Guri..  dessen  Herrin  eine  BUurin  ÏBt  (vgl. 

FïUeitr»  XVII. 
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Wie  b&urische  Rtipel  (vgl.  S.  371),  so  finden  sich  auch 
clownartige  Diener  schon  in  den  Misterien  und  âltesten 
Mirakelspielen  (vgl.  S.  42  ff.),  wo  sie  freilich,  wie  wir  bemerkt 
haben,  noch  mit  dem  spâter  deutlich  abgesonderten  Typus 
des  naseweisen  jungen  Burschen  zusammenfallen.  Auch 
die  Moralit&ten  enthalten  die  Gestalt  des  Dieners.  Zu- 
weilen  Ubernimmt  der  Vice  selbst  dièse  Rolle,  wobei  seine 

Verwandtschaft  mit  dem  clownartigen  Diener  des  eigent- 
lichen  Dramas  meist  klar  zu  Tage  tritt.  Solcbe  Diener 

sind  die  Vice-G estai ten  „Sintt  in  Mon.,  und  wSimplicitytt 
in  Lad.,  ausserhalb  der  Moralitâten  „Merry  Report"  in 
Weath.,  „Ambidexter"  in  Camb.,  „Haphazard"  in 
App.  A,  „Common  Conditions"  in  Cond.,  „Subtle 
Shift"  in  Clyom.  Unter  den  andern  Dienern  sei  an  Lob 
in  Wisd.  erinnert;  ausserhalb  der  Moralitâten  wurden  in 
Abschnitt  IV  Mansipulus  und  Subscrvus  in  App.  A  als 

Diener  erw&hnt381).  —  Ûber  die  Diener  Gunophilus  und 
Piston  als  Mischformen  von  Vice  und  Clown  vgl.  S.  187  ff. 

Wâhrend  der  Rlipel  im  allgemeinen  stets  ein  nationales 
Gepr&ge  tràgt  (vgl.  S.  372),  vermengen  sich  in  der  Rolle 

S.  372);  ferner  solche  Diener,  die  einen  ausgesprochenen  Dumm- 
kopf  zum  Herrn  haben,  wie  Simple  in  Wiv.  (vgl.  S.  381)  und 
Pompe  y  Doodle  in  Weap.  (vgl.  S.  396  ff.);  ausserdem  r.och  einige 
andere  Diener  wie  der  Clown  in  Fau.  (S.  373),  Ralph  in  Qal. 
(S.  388  if.),  On  ion  in  Case  (S.  392),  u.  s.  w.  Aile  dièse  Ausnahmen 
fallen  trotz  ihrer  scheinbaren  Menge  gegenùber  der  sehr  grossen 
Anzahl  der  iibrigen  Diener  in  der  dritten  Klasse  der  Clowns  kaum 

ins  Gewicht.  —  Wie  Simple  und  Pompey  Doodle  vergrôberte  Ab- 
bilder  ihrer  Herren  darstellen,  so  entsprechen  Herr  und  Diener  ein- 
ander  auch  in  andern  Fallen,  z.  B.  Lapet  und  Oaloshio  (vgl.  S.  395  ff.). 
Das  Wesen  des  Herrn  f&rbt  zuweilen  auf  dessen  Diener  ab:  Davy% 

der  Diener  des  albernen  Friedensrichter  Shallow  in  Shakespeare's H  4  B,  benimmt  sich  wie  ein  thërichter  Friedensrichter;  Andrnv  in 

Fletcher's  Eld.,  der  Diener  des  gelehrten  Charles  Brisac,  diinkt  sich 
selbst  auch  ein  grosser  Gelehrter. 

b*1)  Lob,  Mansipulus  und  Subservus  entsprechen  freilich  als 
Lummel  nicht  genau  dem  naiv-witzigen,  aber  nicht  lûmmelhaften 
Diener  des  spateren  Dramas  (vgl.  auch  Anm.  380);  ebenso  wenig  der 

Vice  wSimplicitya  als  Vertreter  der  Ëinfalt. 
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des  Dieners  itn  eigentlicben  Draina  ecbon  von  vornberein 
einbeîmisclie  und  fremde  Einflusse.  Einige  Diener  zeigen 
Nachwirkungeu  der  Misterïen  in  der  typiscben  Klage  liber 

kargOS  Essen  und  Hunger  (vgl.  S.  44),  so  Ragan,  Esaus 
Diener,  in  Jae.  (p.  191.  207.  208),  Stepbano,  der  Diener 

von  Damon  und  Pytheas,  in  Dam.  (p.  33).  Dagegen  sind 
Orgalus  und  Oenopbilus,  die  Diener  des  Titelbelden 
in  Misog.,  olïenbar  durcli  das  lateiniscbe  Humanistendrama 

(vgl.  S.  182)  vermittelte  Nachabmungen  des  Typus  des 
verscbmitzten  Sklaven  in  der  altrtimischen  KomJidie, 

und  durcb  Gascoigne's  Supp..  bekanntlicb  eine  Bearbeitung 
von  Arlosto's  ,,Suppositi".  wird  in  der  Gestalt  des  Ero- 
strato  und  anderer  Diener  die  Rolle  des  vertrauten 

Dieners  im  ronianiscben,  besonders  italicnisctaen  Intriguen- 

lastspiel  in  die  englisclie  Litteratur  eingejUbrt"1).  Der 
Hklave  des  antikcn  Drainas  verriciitet  oft  fiir  su  bien  Herrn 

Kuppler-  und  abriliche  Dienste,  ist  aber  in  andern  Fallen 
aucb  ein  iiannloser  lustigor  Burscbe,  dor  im  guten  Sinne 

filr  seinen  Herrn  tbiitig  ist 3f'*).  Er  ist  also  gewObnlicb 
im  Bflsen  wie  im  Guten  seinem  Herrn  ein  treu  ergebener 

Diener.  Den  vertrauten  Diener  der  romanischen  Komo'die 
tinden  wir  besonders  bautig  in  einer  bestimniten  typiscben 
Rolle:  entweder  als  lustigen  Intriganten  im  Interesse  seines 

jugendlicben  Herrn  wirkend,  dessen  Liebe  zu  einer  jungen 
Dame,  die  gleicbzeitig  von  eineni  viel  âlteren  reiohen  Herrn 

(déni  Pautalone)  uniworben  wird,  er  mit  alleu  Mitteln  der 

Selilaubeit  zum  sdiliesslichen  Sioge  verbilft ,18î) ;  oder  mit 
weniger  harmloser  Intrigue  als  vermittelnder  Kuppler  den 

unerlaubten  Umgang  eines  jungen  Mannes  mit  der  jungeu 
Ehefrau  seines  alten  Herrn  (des  Pantalone)  fôrdernd.    Der 

***)  Auch  Rugb.,  die  aus  der  Zeit  der  Kénig'm  Elisabeth  stammende 
Ûbersctzung  einer  italienischen  Komiidie,  enthlilt  elne  ganze  Reilie 
von  Dienern  obiger  Art. 

*»)  Pur  das  englische  Drama  kommen  von  solchen  hnrmloseren 
Sklaven  der  Antike  besonders  drei  U  estai  ten  bei  Plautus  in  Betracbt: 

Soaîa  in  „Amuhitruu",  Messenio  in  „Menaechmi\  und  Traehalio  in 

,Rudens". 

26* 
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echt  englische  clownartige  Diener  unterscheidet  sich  vom 
antiken  Sklaven  und  vom  romanischen  vertrautcn  Diener 

vor  allem  durch  seine  grôssero  Naivet&t;  besonders  letzterer 
ist  ja  oft  htfchst  raffiniert.  Er  weicht  auch  darin  von 
seinem  clownartigen  Berufsgenossen  im  engliscben  Drama 
ab,  dass  bei  ihm  die  mehr  oder  weniger  harmlose  Intrigue 
die  Hauptsache  an  seiner  Rolle  ist,  w&hrend  bei  jenem 
die  Komik  der  Rede  in  den  Vordergrund  gestcllt  wird. 

Schon  lange  vor  dem  altrtimischen  und  déni  italieni- 
schen  batte  das  spaniscbe  Drama  angefangen,  fUr  die 
Gestalt  des  clownartigen  Dieners  in  englischen  StUcken  ein 
Muster  zu  liefern.  Etwa  uni  1530  erschien  das  komische 

Zwiscbenspiel  Cal.,  worin  ein  unbekannter  Dichter  ein  be- 
rlihmtes  spanisches  Sttick,  die  von  Rodrigo  Cota  uni  1480 

begonnene  Tragikomtfdie  „Celestina" ,M),  in  freier  Be- 
arbeitung  wiedergiebt.  Mit  den  (ibrigen  Personen  des 
spanischen  Dramas  tibernahm  der  englische  Bearbeiter  auch 

die  Gestalt  des  „Parasitenu  Sempronio,  eines  Unter- 
gebenen  des  in  Liebessehnsucht  nach  Melibaea  vergehenden 
Calisto,  dem  er  den  Rat  erteilt,  mit  Hilfe  der  Kupplerin 
Celestina  sich  in  den  Besitz  der  Geliebten  zu  setzen. 

Dieser  Sempronio  hat  eine  tiber  den  thatsâchlichen  Wert 
seiner  unbedoutenden  Rolle  weit  hinausreichende  Bedeutung 
dadurch,  dass  er  als  Keim  der  lustigen  Person  des  spâteren 

spanischen  Dramas,  des  Gracioso,  anzusehen  ist3*5). 
Das  wesentlichste  Merkmal  des  Gracioso  ist,  dass  er  den 
Helden  in  derber  Weise  parodiert;  dies  thut  gelegentlich 

auch  Sempronio386).  Obiger  Keim  kam  freilich  sp&t  zum 
Reifen:  erst  Lope  de  Vega,  der  liber  100  Jahre  nach  Cota, 

als  ein  Altersgenosse  Shakespeare's,  lebte  und  wirkte,  hat 

»w)  Vgl.  Ticknor  I  214  ff. 
«*)  Vgl.  Ticknor  I  624  ff. 
s*)  Als  der  verziïckte  Calisto  die  Reize  seiner  Melibaea  auf- 

z&hlen  will,  und  mit  der  SchOnheit  ihres  Haares  anhebt  (p.  61  ff.): 

„[which]  who  to  behold  it  tnight  hâve  the  grâce,  ||  Would  say  in  corn- 
parison  nothing  countervails',  wirft  Sempronio  die  Zwischenfrage  ein: 
„Then  is  it  not  like  hair  of  aê8-tail8?u 



omiselie  Rolle  des  Gracioso  zur  vollen  Entfaltung 

gebracht  *ê7).  Daber  konimteine  Einwîrkung  des  spanischen 
Gracioso  auf  den  clownartigen  Diener  des  englischen 

Drainas  erst  bei  Shakespeare'*  Naclifolgern  zum  Vorschein. 
Die  Besprceiuing  dur  Forwwgend  subjektiv-komischen 

Clowns  ini  einaelnec  twgîaaen  wir.  indem  wir  den  Diener 

Lcntulo  in  Rare  als  unwese-ntlicli  ilbergeben.  mit  eîner 
der  gelungensten  ehucbl&giges  Qestalteu  aus  (1er  Friihzeit 
des  eîgentlichen  Drainas,  déni  Ftickschneider  Bunch  in 
Weak.  Durcli  sein  Gescuick  nach  Frankreich  nnd  den 

Niederlanden  verschlagon.  Iiiilt  dieser  bïedere  Handwerka- 
tiiann  Ira  Auslande  mit  Naehdruck  Altenglands  Ehra  nnd 

dîe  Yitrzfige  sefner  Heiniat  aufrceht,  der  nacli  sciner 
Meinung  kcin  anderee  Land  auf  Erden  glcichkomnit.  Sein 

an  Ohauvinîsmus  grenzemler  Natirmnlstolz  heruhl.  zwar 
auf  Unwîsseiihei!  nnd  tëinseîtigkeit.  wirkt  aber  trotzdem 

niclit  laclicrlieh.  ila  er  mit  herzerfreuendem  Hvimor  ver- 
knîiptt  ist  Bunch  ist  zwar  (îaÎT,  aber  durohauB  nicht 

dumm.  wie  sein  selir  gewandtes  Benehmen  gflgen  den  als 

KUster  verkleideten  Lodowick  Herzog  von  Boulogne  be- 
weïst,  dem  er  in  Qegenwart  anderer  Personen  durch  ein 

nui-  jenem  verEtandliches  sinureiciies  Ratsel  andeutet,  daês 
«  ilin  erkannt  babe  (p.  266).  Bunch  ist  ein  erfrÎBchender 

originelle!'  Vertreter  des  altenglisclien  Vulkstums. 

Zu  den  naiv-pfilïigeii  Clowns  genttrt,  soweit  der  geringe 

Dœfang  der  Bolle  liberhanpt  ein  t'rteil  ermogliebt,  ira 
Gegensatz  zu  seineni  vorwiegend  objektiv-koiiusclienMeister 
Strumbo,    der    Schuhllickerlehrling    Trompart    in    Locr. 

Die  Rolle  Tom  Miller's  in  Straw  ist  an  sich  un- 
bedeutend,  aber  dadurch  merkwiirdïg,  dass  er  das  âlteste 

uns  bekannte  Beispiel  eîner  durch  den  Zusatz  Jke  clmvn" 
(ini  Fersoiienverzeielinis  und  p.  380}  ausdriicklieh  als  lustîge 

W)  PortesMokelt  wurde  der  àurdi  Cota  geMhaftM  K&nn  dus 
Gracioso  achon  vor  Lopc  de  Vega  dutvh  Torre  Naharco.  der  in  sninen 
Dramen  Jmenea"  und  .Seraflna"  11517  gedruckt)  den  Gracioso  auf- 
tnten  lasst.    Vgl.  Ticknor  1245. 
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Person  des  betreffenden  StUckes  bezeichneten  Gestalt  dar* 
stellt.  Seine  Rolle  scheint  (nach  p.  386)  bestimmt  zu  sein, 

von  einem  Zwerge  gespielt  zu  werden.  Tom  Miller  ge- 
Irôrt  zu  den  Aufrtihrern  unter  Jack  Straw  und  Wat  Tyler 
im  bekannten  Aufstande  unter  Richard  II.  Am  Schluss 

wird  er  mit  noch  einigen  andern  Rebellen  begnadigt. 
Den  in  Vict.  vorkommenden  Clown  Dericke  hat 

Shakespeare  nicht  aus  dieser  seiner  Quelle  in  H  5  hertiber- 
genommen.  Dericke  ist  anfangs  Kârrner,  dann  Schuh- 
flicker,  endlich  Soldat.  Er  verbindet  in  typischer  Weise 
Schlauheit  (vgl.  S.  362)  und  Naivetât. 

Ein  besonders  volkstlimlicher  Clown  war  Mouse,  der 
Diener  des  Edelmanns  Segasto,  in  Mue.  Seine  Komik 

wird  zwar  manchmal  gar  zu  dick  aufgetragen,  ist  stellen- 
weise  recht  kindlich,  und  nicht  immer  ungezwungen,  aber 
im  ganzen  doch  recht  unterhaltend.  Die  meisten  ftir  den 
Clown  typischen  komischen  Motive  sind  in  seiner  Rolle 
vertreten;  in  Wortverdrehungen  und  Missverstândnissen 
schwelgt  er  geradezu.  Oft  sehen  wir  deutlich,  wie  seine 
Komik  liber  das  Charakteristische  hinaus  bis  zum  Selbst- 
zweek  gesteigert  wird:  z.  B.  kennt  Mouse  die  Bedeutung 

des  Wortes  „king"  nicht  (p.  214),  die  doch  im  wirklichen 
Leben  jener  Zeit  auch  der  dlimmste  Bauer  gekannt  haben 
muss,  geschweige  ein  Clown  wie  Mouse,  der  sich  bei 
andern  Q  elegenheiten  als  ein  recht  durchtriebener  Bursche 
erweist;  an  einer  andern  Stelle  (p.  230),  wo  Mouse  das 

Wort  „banishment"  mehrfach  in  „bastard"  entstellt,  er- 
klârt  er  schliesslich  „I  cannot  say  banishment,  and  you 

would  give  me  a  thousand  pounds",  straft  sich  also  selbst 
Ltigen.  Am  Schluss  wird  Mouse  ftir  seine  Auffindung 
der  vom  Titelhelden  entftihrten  KOnigstochter  Amadine 
geadelt;  er  gérât  also  in  eine  ftir  die  Clowns  besonders 
charakteristische  Situation,  worin  er  sich  mit  echt  clown- 
mâssiger  Drolligkeit  benimmt. 

Zu  den  naiv-witzigen  Clowns  konnte  man  auch  den 
zweiten  Wachmann  in  Leir  rechnen,  der  seinen  rtipel- 



—     407     — 

haften  Grnossen  (vgl.  S.  374  ff.)  durch  lustige  Sophismen 
zum  Wirtshausbesuch  verloîtet. 

Zicmlicli  zahlreich  sinil  die  clownartigcn  Dîener  beï 

(Jn-rruv  Dia  won  Jenkla,  dem  Mener  des  Titelhelden 
in  Geo.,  aufge.tîschten  Scherzo  stitd  offenbar  fUr  ein  recht 

gesUgSRiDefl  Publikuni  bestinnnt.  und  teilweîse  geradezu 

IJippisch.  Aucb  die  mit  Jenkin's  Rotle  verbundene  grosse 
Perbheit  soll  offenbar  komisch  wirken,  erecbeint  uns  aber 

ungenîessbar.  Der  ilusserst  friedi'ertïge  .Jenkin  weiss  einem 
drohenden  Streit  auf  jade  Weisti,  selbst  durch  List  (vgl. 
S.  362),  auszuweichen;  liinterdrein  heglllekwtinseht  er  aber 

saines  Gagner  zur  gliicklichen  Abwendung  der  grosses 
(Icfalir.  in  der  (baser  geeebwebt  babe.  Man  mllsste  den 
naiven  Jenkin  elier  zu  den  Tfîlpeln  rcchncn,  wenn  nîcht 

seine  Eînfalt,  teilweîse  wenigstens,  erlieuchelt  wiire,  uni 
die  Zuschauer  zu  crheitern. 

Der  bekanntestc  von  Gr.'s  Clowns  ist  Miles,  der 

Kuimilus  des  Zauberen  Bacon  in  Bac.  Miles'  prosaischer 
Sinn  begreift  nui-  dfts  NHcantliegende  utuI  tmrmitellmr 
Niitzlicho:  ohne  dus  geringste  Verstandnis  filr  die  liocb- 
lliegenden  Plane  Minée  Herrn,  vereitelt  er  dalier  in  der 
berllhmten  Szene.  worin  er  als  von  Bacon  bestellter  Wâcbter 

des  von  diesem  verfertiglen  sprecbenden  ehernen  Hauptcs 

aui'tritt,  durch  sein  Ungescbick  mît  einem  Schiage  die 
Frucht  der  jahrelangen  Arheit  seines  Meistcrs.  Von  desRen 
Gelehrsamkeit  ist  allerdings  eiu  wenïg  auch  an  Miles 

bangen  geblieben,  der  etwas  Latein  vcrstebt.  und  in 

possierlichein  Sprachgemiscli  laleiniscbe  und  englisclie  Reim- 

wtfrter  in  den  in  seine  Rede  eingestnmten  Versen  durch- 
einandernienyi.  Miles  wird  von  seinem  Herrn  als  Dumntknjif 

behandelt  und  oenat  nota  midi  aeîbrt  dessen  ,.pecu$"  (IX  230); 

aber  auch  seine  Duuimheit  ist,  wie  die  Jenkin's,  grïissten- 
teils  Verstellung,  ohgleicli  eine  betrachtlicho  Dosis  Naîvetât 
zu  seinen  nattlrîiclien  Eigenschaften  gehort.  Er  spielt  selbst 
vor  dem  Prinzen  Eduard  und  TOT  dem  Tcufel  den  Hans- 
wurst,  und  beschliesst  seine  Erdenlaufbahn  nach  déni  Muster 
des  Vice  durch  einen  Teufelsritt  in  die  Hfllle  (vgl.  S.  86). 
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In  Glass  (von  Gr.  und  Lodge)  ist,  wie  schon  betont 

wurde  (S.  374),  nicht  der  bâurische  „clownu,  sondern  der 
Schmiedegeselle  Adam  die  lustige  Person388).  Das  Motiv 
des  Teufelsritts  kehrt  auch  hier  wieder  (vgl.  S.  86);  nur 
ist  Adams  Reittier  kein  wirklicher  Teufel,  sondern  nur  ein 
al  s  Teufel  verkleideter  Mann,  der  jenen  erschrecken  will, 
aber  von  ihm  an  seinen  ungespaltenen  Fllssen  bald  als 
unecht  erkannt,  und  j&mmerlich  durchgeprligelt  wirdt 
Adams  Komik,  die  freilich  gelegentlich  in  Unfl&tigkeit 
verfallt  (vgl.  S.  336),  wird  als  so  unwiderstehlich  geschildert, 

dass  selbst  die  nie  lachende  Konigin  Alvida  von  ihr  an- 
gesteckt  wird.  Des  Kflnigs  von  Niniveh  strenges  Fasten- 
gebot  trifft  den  ess-  und  trinklustigen  Clown  gerade  an 
seiner  empfindlichsten  Stelle;  freilich  scheut  er  sich  nicht 
im  geringsten,  es  heimlich  zu  tibertreten,  wobei  er  aber 
von  des  KSnigs  Aufpassern  erwischt  wird,  trotz  des  an- 
dâchtigen  Gebets,  worein  er  bei  ihrem  Nahen  auf  einraal 
versunken  scheint.  Die  Lustigkeit  der  Clownsszenen  in 
Glass  steht  in  schroffem  Gegensatz  zum  sonstigen  puri- 
tanischen  Ernste  des  Stlickes,  der  auch  mit  der  in  Gr.'s 
Ubrigen  Dramen  vorherrschenden  tibermtitigen  Heiterkeit 
gar  nicht  Ubereinstimmt:  Vermutlich  ist  Adam,  der  den 
andern  Clowns  bei  Gr.  gleicht,  eine  Schflpfung  dièses 

Dichters,  wâhrend  die  ernsten  Teile  des  Dramas  aus  L.'s 
Feder  stammen889). 

In  Gr.'s  J4  treten  zwei  Diener  auf,  Andrew  und 
Slipper,  beide  in  Diensten  des  Parasiten  Ateukin.  Der 
ebenfalls  schmarotzende,  zuweilen  scharf  satirische,  schliess- 
lich  seinen  Herrn  verratende  Andrew  kann  kaum  als  Clown 

gelten,  wohl  aber  Slipper,  der  Sohn  des  nur  im  Vorspiel 
und  in  den  Zwischenakten  vorkommenden  Schotten  Bohan, 

und  der  Bruder  Nano's,  des  Zwerges  der  Konigin  von 
Schottland.  Slipper  unterscheidet  sich  von  den  Clowns 
gewtfhnlichcr   Art   durch   seine   vornehme   Abkunft;   sein 

s89)  Auch  Adam  wird  p.  137  II  „a  clmcn"  genannt. 
s»)  Vgl.  Wulker  S.  224. 



Vater  ist  ein  Edelmann  vom  besten  Blut.  in  Schottland 

(p.  1H7  II).  Dass  Slipper  trotzdetn  als  Clown  zu  betrachten 

ist,  geht  nicht  nur  aus  seiner  Stellung  als  Dienor,  sondera 
iiberhaupt  aus  dcm  Gesamtinhalt  seiner  Rolle  hervor.  Die 

den  Clowns  oigeutilmliche  Xaivetiit  wird  aueh  bej  ilini 

dureb  Wortvcrdrehungen  angedeutet.  Slipper  stcht  tinter 

dom  besonderen  Sehutz  des  Feenkb"nigs  Obcron,  nnd  wird 
am  Sehluss  von  dieseni  aus  einer  gefahrlichen  Lage  befreit. 

8lippcr's  Komik  bat,  wie  die  maneher  anderer  Clowns,  mit- 
unter  einen  spitzbubisclien  Anslrich.  Er  lasst  sich  dureli 
eine  grosso  Geldsumme  beslechen,  seinem  Herrn  gewîsse 
Briefe  zu  entwenden,  und  benutzt  das  so  erworbene  Geld, 

utn  sicli  in  der  fur  die  Clowns  typischen  Weise  als 

Gentleman  auszustal'tieren.  Slipper's  sonstige  Komik  ntet 
sich  aus  einer  Mengc  von  unter  sich  nur  sehr  loso  oder 

gar  nicht  zusammenhllngenden  Scborzen  zusammen:  ko- 

mischenVergleichrn,  ungereimten  Beweisl'llhrungen.witzigen 
Cmschreibungen  (vgl.  S.  350).  Scherzen  tiber  seinen 
Namcn  (vgl.  S.  340),  u.  s.  w. 

Der  clownartige  Mllllerburscbe  Trotter  in  Em  giebt 
zu  besonderen  Bemerkungen  keinen  Anlass. 

Stattiicb  ist  die  Reibe  der  QMist  aus  eluwnartigen 

Dienern  bestebonden  naiv-witzigen  Clowns  bei  Shake- 
speare. Err.,  die  bortlbmteste  aller  Verwechselungs- 

komôdien,  beruht  bekanntlicb  auf  den  „Menaediuiï"  des 
Plautns;  indem  Sb.  an  Stelle  des  Sklaven  Messenio  bei 

Plautus  (vgl.  Anm.  383)  die  beiden  Doppelgiinger  Dromio 
setzte  und  so  zu  dem  einen  schon  un  Original  vorbandenen 

Zwillingspaar  noch  ein  zweites  hinziifiigte.  liât  er  das  toile 

Spiel  des  Zul'alls  in  seiner  Vorlage  noch  ilberboten.  Dass 
aber  das  Motiv  der  zwei  einander  zum  Verwechseln  iihn- 
lichen  Diener  ebenfalls  dureb  ein  Lustspiel  des  Plautus 

angeregt  worden  sein  mag.  und  zwar  dureb  den„Ampbitruo", 
wo  Mercurius  in  der  Gestalt  des  .Sklaven  Sosia  diesem 

selbst  entgegentritt  (vgl.  S.  KM  11V),  darmif  ist  auch  schon. 

hiiufig  hingewiesen  worden.  Doch  hat  Sb.  nur  die  all- 

gemeinen    Umrîsse    der    Handlung   den    „Menaechmi"    zu 
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verdanken:  er  hat  nicht  nur  manche  wesentliche  Ver- 
ftnderungen  am  Stoffe  selbst  vorgenommen,  sondera  auch 
vor  allem  die  Charaktere  in  durchaus  selbstândiger  Weise 
behandelt  und  ihnen  ein  neuzeitliches  Geprâge  gegeben. 
Dalier  machen  auch  die  beiden  Dromios,  obgleich  sie  den 
antiken  Sklaven  Messenio  vertreten,  den  Eindruck  von 
echt  englischen  Clowns.  Nur  die  treue  Anh&nglichkeit  an 

ihre  Gebieter  und  die  allgemeine  Eigenschaft  der  Heiter* 
keit  des  Charakters  teilen  die  Dromios  mit  Messenio;  in 
der  Art  und  Weise,  wie  dièse  Heiterkeit  sich  im  einzelnen 
Falle  âussert,  weicht  Sh.  vtillig  von  Plautus  ab,  indem  er 
der  dramatischcn  Ûberlieferung  seines  eigenen  Volkes  folgt. 
Wie  die  Mehrzahl  der  clownartigen  Diener,  sind  auch  die 
beiden  Dromios  witzig,  aber  zugleich  auch  naiv  und  tâppisch; 
beide  besitzen  auch  eine  gewisse  drollige  Frechheit.  Ihre 
Lustigkeit  ist  unverwtistlich;  „selbst  Prligel  entlocken  ihnen 

nur  komische  Âusserungen"  S9°).  Ihre  Komik  kleidet  sich 
besonders  gern  in  die  Form  des  Wortspiels,  daneben  aber 

auch  in  die  des  witzigen  Vergleiches,  des  lustigen  Trug- 
schlusses,  u.  s.  w.  Beide  sind  Zwillinge  nicht  nur  in  ihrem 
Verwandtschaftsverhaltnis  und  ihrer  ausseren  Erscheinung, 
sondern  auch  in  ihren  Charakteren.  Trotzdem  sind  kleine 

Unterschiede  auch  sogar  an  ihnen  zu  bemerken.  Dromio 
von  Syrakus  ist  unzweifelhaft  der  witzigere  der  beiden; 
sein  Witz  ist  liberdies  auch  feiner  als  der  des  zuweîlen 

unanstHndigen  (vgl.  III I,  76)  Dromio  von  Ephesus. 

In  âhnlicher  Weise  werden  auch  die  beiden  clown- 
artigen Diener  Launco  und  Speed  in  Sh/s  Gent.  unter- 

schieden,  nur  dass  hier  die  Ûberlegenheit  des  einen  liber 

den  andern,  nâmlich  Launce's  ilber  Speed,  noch  viel  starker 
hervorgehoben  wird.  Launce,  der  gewOhnlich  von  seinem 
Hunde  begleitet  wird,  ist  der  Diener  des  Proteus,  des 

einen  der  beiden  Titelhelden.  Launce's  Naivetât  giebt  sich 
in  der  althergebrachten  Weise  durch  Wortverdrehungen 

und  Missverst&ndnisse  kund,  die  in  Speed's  Rolle  gânzlich 

3»)  Ôchelhftuser  II  242. 
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felilen.  Obgleic.h  sourit  Launee  naivcr  ist  als  Speed.  îiber- 
ragt  er  diesen  doch  an  Bebendigkeit  des  Geîstes,  wie  die 
Szcnen  lebren,  worin  beide  zusanimen  auftrcten  (II  5.  III  I). 

Launee  ist  ein  wîtziger,  sehr  muntercr  Bursche.  der  be- 
sonders  von  der  freiwiliigon  passive!)  Komik  gern  Gebrauch 

macht,  und  dessen  Scherze  bei  solchen  Gelegenheiten  nrit- 
unter  dadurch  eine  humoristisehe  Fîlrbung  erhalten,  d&S8 

an  ihrer  Komik  auch  das  Gemlit  des  gntherzigen  Schelmes 
heteiligt  erscheint.  Launee  und  Speed  gleîchen  einander 
in  ihrem  beiteren  Wcsen  und  ihrer  steten  Neigung  zum 

Scherzen,  wobei  beide  gelegentlich  auch  eine  witzige  /oie 
nicht  verschmahen:  beider  Witze  beruhen  zuweilen  auch 

anf  Wortklauberei.  Aber  Speetl,  der  Diener  Valentine's, 
des  andern  Tilelhelden.  bewegt  sich  bei  seinen  Spâssen  in 
einem  kleineren  Kreise  als  Launce:  wahrend  dicscin  sehr 

versdriedene  Arien  der  Koniik  zur  Verffigung  stehen,  be- 

sehranken  sich  Speed's  Scberze  meist  auf  den  geinlUlosen 
Wbrtwîti  und  lias  Spiel  mit  Klaripilmliehkeiten,  wobei  er 

es  liebt,  bestimmte  zu  snlehen  Spiclen  passende  WiSrter  zu 

Tode  zu  hetzen"'). 

Wie  der  Name  „Lmmt&*  nor  eine  Abkîirzung  von 

,,Lau)icelot"  ist,  so  kfinute  inan  auch  die  lïolle  Launce's aïs  eine  vorbereitende  Skizze  zn  Launcelot  Gobbo  in 

Sb.'s  Mcrch.  ansehon.  dessen  Vatcr,  der  alte  Gobbo,  schon 
unter  den  Riipeln  besprochen  worden  ist  (S.  B79).  Launcelot 
ist  zuerst  Diener  des  Juden  Shylock,  und  tritt  spiiter  in 

Bassanio's  Dienste*").     Er   ist    eigentlieh  kaum  wîtziger 

»')  Vgl.  Wurth  S.  217. 
sa)  Douce  sehwarikt,  ob  Launcelot  zu  den  Clowna,  oder.  da  er 

ma  si,>[,..-k  .11  5,44)  ■■"'■''  fool  of  Uagaf*»  o//*pn>i!f  und  (H  6,  4fl) 
„patch",  von  Lorenzo  (III  6, 7ii  gai  „tht  fo»t"  génutat  wlrf,  zu 
den  Nairen  m  /Wilen  sii.  Uumcelids  Ziiiichiii-ii;keit  zu  dcti  Humus 
scheinl  mir  aber  kaum  /weiFelhalt.  Duuee  giebt  auch  selbst  zu,  dass 
der  ge&ge  Jade  sich  wohl  kamn  dm  Luxas  elnea  Hiuimirren  wiirde 
geletstel  habon,  Ittsst  jcdoeli  die  Miiglichkeit  offni.  dass  Basatnloden 
Launedot  al*  sulchcn  Hau-iiancn  bel  sich  ugflBtotlt  hube.  Aber 
Lanneelots  aùhlrelcha  Wortverdrelmngeil  entspreeften  durehaus  dem 

liblichen    Clowncharakter,    wfthnMid    Sh.   seine    Htronamm     r-'este, 
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als  Launce.  Seine  Gestalt  ist  aber  mit  krâftigeren  Strichen 
gezeichnet;  ausserdem  fllgt  sich  seine  Rolle  besser  in  die 

eigentliche  Handlung  des  Stîickes  ein,  als  die  Launce's, 
dessen  Komik  gleich  der  Speed's  mit  dem  tlbrigen  Drama 
nur  sehr  lose  verknîipft  ist.  Als  Vermittler  des  Brief- 
wechsels  zwischen  Lorenzo  und  Jessica  nimmt  Launcelot 

sogar  thatigen  Anteil  an  einer  wichtigen  Nebenhandlung, 

indem  er  so  Jessica's  Flucht  aus  dem  Hause  ihres  Vaters 
Shylock  anbahnt.  Launcelot  ist,  wie  viele  clownartige 
Diener,  selbstgefâllig,  geschwâtzig  und  vorlaut,  dabei  aber 
doch  ein  guter  Kerl,  wenn  auch  die  Pietatlosigkeit,  womit 
er  seinen  alten  bloden  Vatcr  foppt,  auf  unser  heutiges 
Empfinden  stellenweise  verletzend  wirkt.  In  seinen  Wort- 
und  Klangspielen  zeigt  sich  Launcelot  als  ein  rechter 

„Witzschnapper",  wie  Lorenzo  ihn  treffend  nennt  (III  5, 55). 
Wâhrend  Launcelot  uneingeschrankt  als  die  lustige 

Person  von  Merch.  gelten  kanir191),  fehlt  es  in  Sh.'s  Rom. 
gerade  wegen  der  Mehrzahl  der  clownartigen  Diener  an 

einer  Gestalt,  die  als  lustige  Person  schlechthin  zu  be- 
zeichnen  wâre.  In  der  Eroffnungsszene  des  StUckes  treffen 

wir  zwei  Diener  des  alten  Capulet,  Sampson  und  Gre- 
gory,  die  durch  ihre  mehr  witzelnden  als  witzigen  Wort- 
und  Klangspiele  als  Leute  niederen  Standes  charakterisiert 
werden,  und,  abgesehen  von  ihren  flir  „die  GrUndlinge  des 

Parterres"  bestimmten  Scherzen,  nur  noch  den  Zweck 
haben,   durch   ihren    gleich  darauf  crfolgenden  Streit  mit 

Lavache  und  den  Narren  in  Oth.  niemals  in  Wortverdrehungen  ver- 
fallen  lasst.  Der  Ausdruck  „fooï'  bedeutet  bei  Sh.  und  seinen  Zeit- 
genossen  sehr  oft  bloss  „Dummkopfu  (vgl.  S.  224  und  AL  Schmidt). 
Die  Bezeichnung  „patch"  bezieht  sich  zunftchst  auf  das  Narrenkostiïm, 
dann  fr  ilich  auch  auf  dessen  TrRger,  den  Berufsnarren  (vgl.  S.  226), 

wird  aber,  ebenso  wie  „fool"%  als  allgemeines  Schimpfwort  auch  auf 
andere  Personen  ausgedehnt;  so  nennt  z.  B.  Dromio  von  Syrakus  in 
Err.  seinen  Zwillingsbruder  (vgl.  S.  363). 

"^  Der  alte  Gobbo  ist  schon  wegen  seiner  rein  objektiven 
Komik  hôchstens  in  weiterem  Sinne  eine  lustige  Per9on  (vgl.  S.  23); 
ausserdem  tritt  seine  Rolle  auch  wegen  ihres  viel  geringeren  Um- 
Jangs  sehr  hinter  der  seines  Sohnes  zuriïck. 



Dienern  des  H au ses  Montague  die  tiefgewurzelte  gegen- 
seitige  Feindscbaft  brider  Kainilien  zu  veranscbaulichen, 
also  gleichsain  in  der  Ouverture  das  Leitmotiv  des  ganzen 
Stilckes  anzugeben.  —  Ebenso  unhedeutend  ist  die  Rolle 
Pcters,  des  Dieoers  von  .Juliens  Anime,  die  Thtimmel  aucb 
mit  zu  den  rilpclhaften  Clowns  rechnct  (vgl.  S.  310).  Er 
ist  seiner  schwatzhaften  einfaltigen  Gebieterin  Uberlegen, 
die  iMgentlîeb  schon  dadureh  lâcberlieh  wirkt,  dass  sie  als 
DieneriD  sicb  selbst  nocb  eincn  eigenen  Dieuer  balt.  Dieser 
potenzierte  Diener  Peter  tritt  bauptsiicblïch  am  Schluss 
des  4.  Aktcs  auf,  wo  er  cin  in  der  tiblichen  Clownsnianier 
gefaaltenes  Gespràch  mit  einigen  Musikanten  bat.  die  er 
mit  komischer  Herablassung  behanddt. 

Dnter  den  zablreicben  Dienern  in  Sbr.  B  gendres 
zwei,  (iruntio  und  Biondello.  zu  den  Clowns.  Grumio, 
der  Diener  des  Frauenziihmers  Pctrueliio,  entspncbt  dem 
Bedienten  Sanders  ini  alteren  von  Sh.  ttberarbeiteten 
Stilcke  Sbr.  A:  aueh  Bandera  ist  scbon  eine  clownartige 
Gestalt.  wie  durch  wenige  Strîofae  angedeutet  wird  |vgl. 

S.  822).  Gramio's  bovorzugte  Stellung  macbt  ibn  boch- 
mUtig  gegen  die  tlbrige  Dienerschaft  seines  Herrn:  aucb 
ist  er  ein  aufgehlaseuer  Schwatzer.  und  gewolmt.  bei  seinen 
Wort-  und  Klangspielen  bis  zum  Cberdruss  auf  einem 
einzeinen  Ausdrnck  herumzureiten.  Seine  Naivetiit  aussert 

sicb  in  der  tiblichen  Weise.  Nicht  r.line  Berecbtigung  ist 
sein  Spott  tlber  den  heiratslustigen  alten  Gremio  Ivgl. 
S.  360).  lndem  er  seinen  Herrn  bei  der  Zithmung  von 
dessen  widerspenstiger  Gattin  Katharina  unterstlitzt  (IV  3). 
triigt  er  auch  zur  Abwiekolung  der  Handlung  wîrksam  l"-j. 
—  Das  Gegenbild  zu  Petruchio  und  Katharina  stellt  das 
andere  Liebespaar  des  Sttlckes  dar,  Lucentio  und  Katba- 
rinens  Seliwester  Bianca.  Biondello,  Luccntio's  Diener. 
gleiilu  ilem  Gruinio  darin,  dass  aucb  seine  Scberze  hliufig 
auf  eînor  Wortklauberei  bcruhen  (vgl.  S.  355):  er  ist  aber 
weniger  naiv  als  dieser.  Dariu,  dass  Biondello  sïeb  auch 
bei  der  lustigen  Intrigue  bethatigt,  wodurch  sein  Herr 
Bianca  zu  gewinnen  suclit,    verrîit  sicb  seine  Verwandt- 
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schaft  mit  dem  italienischen  Typus  des  vertrauten  Dieners 

(vgl.  S.  403).  Ûberhaupt  atmen  wir  in  der  ganzen  Bianca- 
Episode,  die  sich  librigens,  nur  mit  andern  Namen,  schon 
in  Shr.  A  findet,  italieniscbe  Luft.  Die  darin  auftretenden 

Personen,  der  Pantalone  Gremio,  der  „Pedanttt  [=  DottoreJ, 
u.  s.  w.,  gehtfren  zu  den  stehenden  Typen  der  „commedia 

deU'arte";  auch  die  Art  und  Weise,  wie  die  Verwickelung 
hier  durch  eine  Intrigue  herbeigefuhrt  und  gelôst  wird,  ist 

echt  italienisch.  Die  Episode  beruht  auf  Gascoigne's  Supp., 
geht  also  im  letzten  Grunde  auf  Ariosto  zurflck  (vgl. 

S.  403) ,94).  Tranio,  Lucentio's  anderer  Diener,  der  durch 
seine  Verkleidung  als  Gentleman  seinem  Herrn  die  Wege 
zur  Erlangung  der  Geliebten  ebnen  hilft,  entspricht  speziell 
dem  Erostrato  in  Supp.  Tranio  ist  noch  ganz  unverândert 
italienisch  geblieben,  und  steht  daher  dem  Typus  des 
englischen  Clowns  vollig  fern.  Biondello,  teils  englischer 
Clown,  teils  italienischer  Diener,  ist  cine  Gestalt,  der  man 
ihren  italienischen  Ursprung  wenigstens  noch  anmerkt. 
Grumio  dagegen  ist  eine  vflllig  englische  Figur,  mit  ail 
der  Derbheit  und  Naivetat  des  englischen  Clowns. 

Die  Vertreter  des  Volks  in  Sh.'s  Caes.  sind  nicht  als 
lustige  Personen  zu  betrachten.  Ihre  Komik  geht  kaum 
Uber  das  vom  Standpunkt  Sli/s  fllr  die  unteren  Volksklassen 
Charakteristische  hinaus,  obgleich  zugegeben  werden  muss, 
dass  die  reichlich  mit  komischen  Wendungen  durchtrânkte 
Rede  einzelner  Btirger  diesen  einen  clownartigen  Austrich 

giebt. Die  beiden  den  5.  Akt  ertfffnenden  Clowns  in  Sh/s 

Hml.  sind  Totengrâber.  Wîihrend,  âusserlich  betrachtet, 
ihre  Mittel  der  Komik  dieselben  sind  wie  bei  andern  Clowns: 

Verwechselung  und  Verdrehung  der  Worte,  Missverstand- 
nisse,  sinnlose  Argumentation,  Wortklauberei,  Wortspiel, 

fehlt  ihnen  doch  das  Ubermtitige  herzhafte  Lachen  unge- 
triibter  Heiterkeit.  Die  Scherze  der  Totengrâber  wirken 
schon  deshalb  anders  als  die  der  sonstigen  Clowns,  weil 

*")  Vgl.  Lee  S.  151. 
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bm  sicli  irn  Ideenkreis  ihres  Gewerbes  bewegcn.  Der  zweite 
Totnigriiber  ist  ein  Cntergebencr  des  ersten  (nach  V  1,  68), 
und  erscheint  aucli  in  seioem  Wesen  als  der  Unbedeutendere 
der  betden.  Die  Koniik  des  ersten  Totcngritbers  venvandelt 
sicli  in  schneidende  Satire  in  seiner  Bemerkung  iiber  die 

schon  vor  ihrem  Tode  veri'aulten  Menschen,  deren  Leichen 
kauni  bis  zur  Bestattung  vorbielten  (V  1, 180  ff.).  In  diesem 
StUek,  dem  der  Tiefsinn  seines  sicli  in  des  Daseins  Riitsel 
versenkenden  Titellielden  seinen  innersten  Wert  verleiht, 
ist  selbst  die  lustige  Person  (demi  aïs  solehe  dUrfen  wir 
speziel)  den  ersten  Totengraber  betrachten)  ein  spitzfindiger 

Grllbler,  „ein  narriseher  Philosoph  der  Verwesung."  Die 
DUstei'kett,  von  der  das  ganze  StUck  erfïïjlt  ist,  erstreckt 
sicb  alsn  nicht  sur  auf  das  Gewerbe  des  Hanswurstes, 
sonder»  aucb  auf  den  inualt  seiner  Kmnik.  Dièse  wird 
zum  grotesken  Huinor  mit  tragischer  Fârbung.  Selbst  das 
Liedrben,  das  der  erste  Clown  beî  seiner  Arbeit  vnr  sicb 
bin  triillert,  client  zur  Verstiirkung  der  trtïben  Ci  rund- 
stirnmung. 

Der  in  Sb.'s  Troil.  (III 1)  in  eineui  Gespriieh  mit 
Pandarus  begriffene  Diener  gleiebt  dureb  seine  wort- 
klauberiacbcn  Wortspiele,  Witzeleien  und  Missverstandnisse 
eineui  Clown;  seine  Rolle  ist  aber  rein  episodiseh. 

Von  den  B&rgern  in  Sh.'fl  Cor.  gilt  das  oben  (S.  414) 
tlber  die  ilinen  eiitspiiThenden  Personen  in  Caes.  Gesagte. 

Der  Clowncharakter  der  drei  Fischer  in  Per.,  von 
denen  der  zweite  und  dritte  Gehilfen  des  ersten  sind,  wird 
durch  einige  komisehe  Ztige  angedeutet.  Die  Reden  der 
beiden  ersten  Fischer  wilrzt  hier  und  da  eine  kleine 
satirîsche  Bosbeit.  Der  zweite  Fischer  verfàllt  aucb  ein- 
mal  in  die  typische  Wortverdrehung  (II  1, 1Ô6  ff.).  Der 
dritte  ist  der  naivste  unter  ibnen.  Aile  drei  sind  harmlos 

und  gutmiitig.  Der  zweite  Fischer  sebeint  (nach  111,12) 
Pilcb,  der  dritte  Patch-breech  (nach  V.  14)  zu  heissen; 
der  Name  des  ersten  wird  uicht  erwabnt. 

Warum  Wurth  (S.  221)  den  Diener  in  Sb.'s  Wint.  (IV  4), 
"legensatz   zum  jungen  Schiifer,   aïs    den  eigentlîcben 
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Clown  des  StUokes  betrachtet,  ist  mir  unerfîndlich.  Jener 
Diener  wird  nur  durch  eine  Wortverdrehung  (V.  834)  und 
ein  Wortspiel  (V.  206  ff.)  als  eine  clown&hnliche  Gestalt 
charakterisiert,  legt  aber  sonst  kaum  irgend  welche  Komik 
an  den  Tag.  Jedenfalls  lasst  sich  seine  Komik  auch 
nicht  im  entferntesten  mit  der  des  jungen  Sch&fers,  seines 

Herrn,  vergleichen,  der  auch  ausdrlicklich  im  Personen- 
verzeichnis  als  nClown"  bezeichnet  wird. 

Eine  merkwtirdige  Gestalt  ist  der  lustige  Schuhflicker 

Raph  in  Wilson's  Cobbl.  Seine  Rolle  vereinigt  nilmlich 
mit  dem  Spassmachertum  des  Clowns  auch  einen  ernsten 
Zweck;  durch  diesen  Umstand  erhâlt  er  un  ter  den  Clowns 
eine  Ausnahmestellung.  Indem  Raph  immer  wieder  die 
Worte  und  Handlungen  der  andern  Personen  mit  seiner 
Kritik  begleitet,  vertritt  er  die  Stelle  des  Chors  der  Alten, 
und  bietet  dadurch  einen  Vergleichungspunkt  mit  dem 

Narren  im  Draina  (vgl.  S.  236  ff.).  In  obiger  Kritik  tritt  mit- 
unter  eine  stark  demokratische  Tendenz  hervor.  Durcb 

Merkur  erlangt  Raph  die  Gabe  der  Weissagung.  Indem 

er  als  warnender  Prophet  selbst  Fiirsten  und  Gtfttern  un- 
erschrocken  bittere  Wahrheiten  sagt,  erfUllt  er  eine  ethische 
Aufgabe,  die  insbesondere  dem  Wahrheitsaposteltum  von 

Shakespeare's  Narren  (vgl.  S.  268)  nahe  kommt.  Freilich, 
von  Shakespeare's  Geist  sptiren  wir  bei  W.  keinen  Hauch. 
Wâhrend  in  Shakespeare's  Narren  der  Spassmacher  und 
der  Prophet  der  Wahrheit  dadurch  zur  Einheit  verschmolzcn, 
dass  sie  die  von  ihnen  verklindeten  Wahrheiten  in  die 

eineni  Spassmacher  angemessenen  Formen  des  spottenden 

Witzes  und  der  Ironie  kleiden,  liegen  in  Raph's  Rolle  der 
komische  Clown  und  der  ernste  Prophet  unvermittelt  neben 

einander.  „Der  Plickschuster  war  wegen  seines  Mutter* 
witzes  und  seiner  Eulenspiegeleien  einer  der  beliebtesten 

Typen  des  englischen  Volkshumors"3*5);  dadurch  mag  W. 
bewogen  worden  sein,  gerade  einem  Flickschuster  die  Rolle 

"ft)  Dibelius  in  seiner  Einleitung  zur  Ausgabe  des  Stiickes  S.  5. 
Einen  trefflichen  Vertreter  seiner  iustigen  Zunft  haben  wir  schon 
im  Flickschuster  Strumbo  in  Locr.  kennen  gelernt  (vgl.  S.  889). 



s  Propheten  zu  Ubertragen,  Der  Anfang  des  Stlickes 

zeigt  ihn  uns  gegeuliber  seiner  ziinkischen  wahnsinni^'.ij 

Frau  Zelota  als  Pantot't'ellielden  (vgl.  S.  336.1.  liaph's 
Naivetat  aussert  sicb  in  zahlreieheii  Wortverdrehungen, 
Missverstiindnissen,  imd  dreister  Vertraulichkeît  bohen 

Personen  gegeniiber.  lm  Gespnîeb  mit  Gôtteni  wirkt  seine 

chiwnmJissitfeUnbel'antfenueitwie  eine  unhewusste Travestie. 
Ain  Scbluss  liiingt  Rapb  sein  Prophète ntu m  au  den  Xagel, 
und  wendet  sicb  wieder  seinem  alten  Seliusterliaiidwerk  zu. 

WUbrend  Thomas  Heywood  dru  Narres  in  keineiu 
einzigen  seiner  25  alleiu  oder  zusammcn  mit  andern 

Dratnatikeni  verlassb'ii  ̂ tiiekr  aul'treteii  liisst  (vgl.  S.  2981. 

Fehlf  der  Clown  nur  in  7  dieser  Btficko.  H.'s  Clowns  ge- 
biiren  fast  sRmtlicb  zu  d-'ii  Dient-ni. 

Der  Clown  in  11, 's  Prent.  gebo'rt  zu  der  miter  déni 
Oberbefehl  des  dritten  Bohaes  des  alten  GrafeB  von  Bou- 

logne. Charles,  stebenden  Bïulnrbanda.  Wîr  béton  nlsn 
aueli  hier  wieder  ein  Beispiel  der  Aimaliening  des  Clowns 

an  den  Typus  des  Uomisrlien  Spitzbulirn.  Die  Komik 

dièses  t.'lowns  isl  seltr  mail.  Seine  DUE  diireli  Zul'all  ver- 
l'iiWii'  \bsi..-lit.  dem  alten  Grafen  das  diesem  toû  Cbarlee 

mkgegfibeoc  Oeld  abzunebmea  und  dann,  mu  tôt  Eni- 
deekOAg  dcher  zu  sein,  den  Alten  zu  tOt&n,  Btellt  Mgar 

eïii  jeder  Ki-niik  zuwiderlnu  l'end  es  EglaiBfial  dar.  Kaiv 
kaiin  nian  dièses  l 'lown  kaiini  neiinen;  liù'elistens  liegt  eine 

Andeutung  aeiaer  N'arrêtai  in  eineni  Fall  von  volks- 
et.vmologiselier\Voi'tenlsttdluiig(,.ï'rt)i^iTi'(?''  itatl  ..Tma-ml" . 
p.  ISS).  Als  objektiv-komiscb  erscbeint  der  Clown  eher 

in  der  Si*lliKt.gid'ii.ll.igkeit,  womit  6T  dîe  S.'ln'inheiten  BemCV 
itiissereu  Erscbeinung  bervorholit.  be-onders  aber  in  seiner 
mit  Prablsucht  verbundenen  Fcigheit. 

Eine  viel  koniischere  Gestalt  ist.  der  Clown  in  Gold.. 

dem  altesten  der  lilni  mythologisclien  Dramen  H.'s,  worin 
anfaugs  die  Geschicbte  von  Satura  und  Jupiter,  spâter  die 
von  .Jupiter  und  Danae  be.handelt  wird.  Die  Komik  dieseB 
Otowna  ist  freiljcu  derb  und  uiitunter  aotenbfl&  In  te 
von  iluu  erzitiilten  Anekdote  von  der  Frau.  die  sicb  dnrcli 

p«inMtn  xvii,  27 
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den  Genuss  einer  Barcnpastete  ein  bestandiges  Brummen 
in  ihren  Eingeweiden  zuzog,  und  erst  dadurch  geheilt 
wurde,  dass  sie  einen  Bullenbeisser  aufass,  der  den  Bâren 

in  ibr  glUcklich  uberwand,  zeigt  sich  H.'s  Neigung,  die 
Rollen  seiner  Clowns  mit  den  zu  seiner  Zeit  umlaufenden, 
vom  Volkswitz  erfundenen  Schnurren  auszustatten  (vgl. 
S.  353).  Indem  der  Clown  in  naiver  Weise  neuzeitliche 
Begriffe  auf  die  antike  Gotterwelt  (ibertrftgt,  travestiert  er 
letztere,  wenn  auch  unbewusst.  Im  zweiten  Teil  erscheint 
er  als  Knecht  des  als  Hausierer  verkleideten  Jupiter;  hier 
nimmt  er  auch  an  der  Handlung  tMtigen  Anteil:  er  lenkt 
die  Aufmerksamkeit  der  vier  Danae  bewachenden  alten 

Weiber  von  jener  ab,  und  giebt  so  seinem  Herm  Ge- 
legenheit.  sich  Danae  ungestort  zu  nahern. 

Silv.,  eine  Bearbeitung  des  vAmphitruo"  von  Plautus, 
enthalt  in  Amphitrkvs  Diener  Socia,  der  auf  den  Sklaven 
tiosia  des  Originals  zuriickgeht,  eine  G  estait,  die  man  wohl 
als  den  Clown  des  Sttickes  hetrachten  darf.  Bei  H.  tritt 

nicht  Merkur,  sondern  Jupiters  Page  Ganinnule  als  Socia's 
Doppelgiinger  dieseni  entgogen,  und  bringt  ilin  schliesslich 
dahin,  seine  eigene  Jdentifât  aufzugeben.  Der  Hauptinhalt 
von  Socia  s  Komik  ist  also  schon  durch  die  antike  Quelle 
gegeben.  Eigene  Zuthaten  H/s  sind  nur  die  Witze,  die 
er  Socia  zuschreibt.  Von  andern  einein  antiken  Sklaven 

nachgebildeten  Gestalten  unterscheidet  sich  Socia  durch 
das  allerdings  schon  durch  Plautus  dargebotene  grôssere 
Mass  objektiver  Komik,  das  ihm  beigemessen  ist,  freilich 
ohne  dass  dièse  Komik  in  seiner  Rolle  das  Ûbergewicht, 
oder  gar,  wie  bei  Jenkin  Careaway  in  Juggl.  (vgl.  S.  164  ff. 
und  Anm.  303),  die  Alleinherrschaft  hat. 

Gallus,  der  Diener  des  Mars,  in  H.'s  Braz.,  tritt 
zwar  nur  vonibergehend  auf,  entfaltet  aber  dabei  eine 
frische  und  kriiftige  Komik.  Er  benutzt  seinen  Namen  zu 

einem  lustigen  Klangspiel  (  „Galfows",  p.  227),  und  spottet 
iiber  den  wenig  ehrbaren  Lebenswandel  der  Mrs.  Vulcan 

(vgl.  S.  332).  Als  er  beim  unerlaubten  n&chtlichen  Ver- 
kehr   zwischen  Venus   und    seinem   Herrn  Wache    halten 



snii.  Irïagt  er  liber  «lie  Leidea  des  Wiobterberufa,  der  nicht 

nui'  der   seM&frigste   aller  Berafa  ni,   soudera  auch  arn 
ini'jsli'ii  mil   Tliuli'ii   der   Plnstaruia   I iakanatachaft   mâche; 
iiiitiirliL'h  liis.--!  sîoh  <  filins  die  Gelegenheil  ko  eînem 
Sehlafclien  nicht  entgehen. 

Fiddle,  der  Dicnor  des  alten  Flower,  in  H.'s  Excb., 
ist  besoaders  dadurch  wiclitig,  dass  er  auf  dem  Titeliilatt 

der  Originalausgabe  des  Ktiickes  in  N'arrentractat  vor- 
geflilirt  wird  (vgl  Anni.  215).  Dfaa  lebrt,  wie  aear  in- 
zwischen  die  Anniilienmg  des  Clowns  an  dfa  Xarmi  fort- 
geschrïttea  war.  Vielleiclit  trug  der  Clown  aucli  in  andern 

Stlieken  galegeatlieh  eiu  Xarrenkostlini,  ohm-  dass  uns  dîes 
aasdrOoklieh  bezeogt  wird.  Man  hOnate  raraocht  sein. 

Fïddle,  gleieb  Shakespeare'a  Naxren,  die  auch  1b  de* 
Personeaverzeiehnissea  ^dovma6  genanal  werden  (vgk 

s.  265  il'.),  ail  i-iurii  Narreo  aazuaehea,  venu  nicht  der  that- 
s&eblieae  Inlialt  von  Fiddle'a  Roile  dégagée  sprache:  von 
>lrii  Narren  unterscheidel  iho  besoodera  seine  durch  Wor> 

wrdrehungeo  bezeichnete  NaftetRt  (vgl.  s.  621);  hierbei 
koninit  «ne  wflrtBcae  EnUehaung  ans  Ado  vor  [Tgt, 

Ami).  320).  Aueli  die  aubjektive  Komik  Fiddlr's  ist  uni 
der  (tblichen  Art.  Er  lîebt  es,  andere  Lente  zu  ïoppen, 

Ulld  Yfirstelit  die  ilim  zLil'iillenden  Triiikgi'liler  duivli  Sciiorz- 
reden  zu  erho'hen. 

Eine  ganz  niisslurigoiie.  (testait  ist  der  Clown  Pnmpey 

(Tgl.  p.  201)  in  il  s  l.m-r,,  worin  auch  nocli  eine  andere 
rerfehlte  Rolle,  die  des  lustdge  Couplet*  ringeadea  Lord 

Valerius.  breiten  Haum  einninimt.     Der  Clown  ist  liiei1  der 

I  liciiiT  di-<  i  'n| latine  und  seiner  (ïenialilin  Lucrèce.  I  '   i"\  - 
iniiunier  recbt  weitechweiâge  lïedeu  sojlen  offenbar  er- 
heitei'iid  wirken;  aber  nur  hier  und  da  Btoweo  wir  daria 
aafeiaen  annehrabaren  oder  wenigstens  eriraglielien  Seherx. 
Wae  boII  man  alier  zu  der  Bonderbaren  Szeae  sages,  «aria 

der  Clown  sein  Lucrèce  gegebenes  Verapreeaen,  niefata 
vnN  ilnu  bu  erzahlen,  was  zwtachaa  ihr  und  dan  Phases 

Tarquiaioa  Sextus  vorgefallen,  auf  dea  Valarioa  liai  da- 
durch  umgelit,  dass  er  die  Sehandtliat  des  Prinzeu  snnr<iid 
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mitteilt  (p.  232  ff.)?  Hiorbei  stellt  Valerius  singend  seine 
darauf  bezilglichen  Fragen,  und  beider  Duett  wird  durch 
das  gelegentliche  Einfallen  des  Horatius  Codes  zum  Trio. 

Die.  iiberaus  l&ppische  Komik,  womit  ein  so  ernstes  Er- 
eignis  wie  die  Schândung  der  Lucretia  hier  behandelt  wird, 
ist  das  Abgeschmackteste,  was  mir  iiberhaupt  im  ganzen 
englischen  Renaissancedrama  begegnet  ist. 

In  Land  (von  H.  und  W.  Rowley)  ist  der  Clown 
Diener  eines  alten  Wucherers  Harding.  Seine  Koraik  ist 
ein  Gemengsel  vieler  sehr  verschiedenartiger  Einzelzuge. 
An  der  Neulieit  der  koniischen  Motive,  der  Selbstandigkeit 
der  Erfindung  ist  H.  gar  nichts  gelegen.  Selbst  das  alte 

abgebrauchte  Vico-Motiv  der  parodistisch  entstellten  ôffent- 
lichen  Ausrufung  wird  von  ihm  hier  wieder  aufgenommen 
(vgl.  S.  35t>),  und  in  plumpster  Form  durchgefiihrt,  wahrend 
seine  Vorgànger  es  verschmaht  hatten.  Die  Witzc  des 
Clowns  sind  înitunter  echte  Kalauer  (vgl.  S.  354).  Beiin 
Zerwilrfnis  zwischen  dem  alten  Geizhals  Harding  und 
seinein  SJ  teste n  Sohne  Philip  wegen  dessen  Heirat  mit 
einem  armen  Madchen  ist  der  Clown  auf  Seiten  des  jungon 
Paares.  Spasshaft  ist  seine  Fopperci  einiger  geldgieriger 
Personen,  in  denen  er  abwechselnd  Hoffnung  auf  Beute 
und  Enttauschung  erregt  indem  er  Philip  bald  als  sehr 
reich,  bald  als  glinzlich  ami  hinstellt.  Die  Naivetiit  des 
Clowns  wird  hauptsachlich  durch  Unsinnreden  angedeutet 
(vgl.  S.  327). 

Der  ergôtzlichste  von  H.'s  Clowns  istClem  in  beiden 
Teilen  von  West.  Zu  Anfang  von  West  A  lernen  wir  ihn 
aïs  lOjahrigen  Knaben  kennen;  er  dient  einer  îmmteren 
Gastwirtin,  namens  Besse  Bridges,  zu  Foy  in  Cornwall 
als  Weinzapfer.  P>st  im  Personcnverzeichnis  zu  West  B 

wird  er  als  „thc  Cloum*'  bezeichnet;  der  erste  Teil  bietet 
also  gleichsam  die  Keime  dar,  aus  denen  sich  im  zweiten 
Teil  eine  lustige  Person  entwickelt  liât.  Clem  ist  ein  seiner 
Herrin  treu  ergebener  gutmiitiger  naiver  Bursche.  Seine 
Komik  ist  keineswegs  besonders  geistreich,  ebenso  wenig 
wie  die  der  andern  Clowns  bei  H.;   er  verfligt  aber  ttber 
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gesunden  Mutterwitz  und  guten  hausbackenen  Huipor,  der 
ihn  auch  in  schwierigen  Lebensverhâltnissen  stets  in  frohor 

Launo  erliâlt.  Clem's  wechselreiches  Schicksal  verwandelt 
ihn  aus  einem  cornischen  Weinzapfer  in  einen  Hofwilrden- 
tnigcr  und  Obereunuchen  (vgl.  S.  331)  des  Sultans  von 
Marokko;  zuletzt  wird  er  nach  Plorenz  vorschlagen.  wo 
er  sein  altes  Weinzapfergewerbe  wieder  aufnimmt.  Ein 
lehhaftes  englisches  Nationalgeftihl  durchdringt  das  ganze 
Stiick  und  mit  ihm  auch  Clenvs  Rolle. 

H.'s  Trav.  beruht  zura  Teil  auf  der  „Mostellaria"  des 
Plautus:  aber  der  Clown  Roger,  der  Diener  des  alten 
mit  einer  jungen  Frau  verheirateten  Wincot,  gehtirt  zu 
dem  von  der  plautinischen  Fabel  unabhiingigen  Teile  des 
StUckes.  Die  Spasse  dièses  durch  Wortverdrehungen  (vgl. 
S.  321)  als  naiv  gekennzeichneten  Clowns  bestehen  meist 
aus  komischen  Vergleichen;  besonders  fallt  seine  mit 
grossem  Wortschwall  und  haarstrâubenden  Einzelheiten 
erzâhlte  Geschichte  von  einem  fUrchterlichen  Gemetzel  in 
die  Augen,  wobei  sich  schliesslich  herausstellt,  dass  damit 
die  harmlose  Arbeit  der  Kttche  vor  einem  grossen  Gast- 
mahl  gemeint  ist. 

Der  Clown  Coridon  (nach  p.  151)  in  H.'s  Mistr.,  einem 
Mittelding  zwischen  eigentlichem  Drama  und  Masken- 
spiel 396),  worin  das  Mârchen  von  Amor  und  Psycho  nach 
Apulejus  vorgeflihrt  wird,  ist  ein  Bauernbursche.  Den 
Hauptbestandteil  seiner  objektiven  Komik  bildet  seine  Liebe 
zu  der  alten,  widerwârtig  h&sslichen  Amaryllis,  eine  Liebe, 
die  ihm  von  Cupido  zur  Strafe  ftlr  die  wegwerfende  Art 
eingeflfisst  wird,  womit  der  Clown  iiber  den  Liebesgott 
gesprochen  hatte.  Quelle  dièses  Motivs  scheint  die  Liebe 

des  Miles  gloriosus  Sir  Topas  in  Lyly's  End.  zur  alten 
Hexe  Dipsas  zu  sein.  Coridon's  subjektive  Komik  ist,  wie 
die  Komik  des  Clowns  in  Land  (vgl.  S.  420),  ein  zu- 
sammenhangsloses  Gemisch  der  verschiedenartigsten  Ziige. 
Besonders  gern  redet  der  Clown  in  allitterierender  Prosa 

3»)  V*l.  Ward  TJ  126. 
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(vgl.  S.  348),  deren  sich  auch  der  Clown  in  Land  an  einer 
Stelle  (p.  383)  bedient;  der  Klang  ist  hierbei  meist  wichtiger 
als  der  Sinn,  der  mitunter  vollig  in  die  Briicbe  gebt.  In 
maucben  Fallen  ist  aber  die  Komik  des  Clowns  recht 

wirksam,  zumal  in  seinen  witzigen  Trugscbliissen,  wodurch 
er  die  seiner  holden  Amaryllis  vorgeworfenen  Mângel  in 
Vorzîige  umdeutet. 

Der  Clown  in  H/s  Subj.  bleibt  sowobl  in  seiner 
objektiven  als  aucb  in  seiner  subjektiven  Koinik  im  Geleise 
der  Ûberlieferung.  Sein  Herr  ist  der  Hauptniann  Bonvile, 
der  sich  arm  stellt,  uni  seine  Freunde  und  Diener  zu  er- 
proben;  ausser  dem  Clown  besteht  nieraand  die  Probe. 
Die  Szene,  worin  der  Hauptmann  ein  Bordell  besucht,  und 
der  Clown  auf  eigenen  Wunsch  mitkommt,  nachdem  er 
sich  durch  seinem  Herrn  abgebetteltes  Qeld  fur  einen 
solchen  Besucb  gerilstet  hat,  ist  nicht  nur  roh,  sondern 
auch  uberfllissig,  ja  storend,  da  sic  aus  dem  Rahmen  des 
StUckes  hinausfallt. 

Der  Clown  in  H/s  Maid.  steht  im  Dienste  der  Heldin 

Lauretta  und  ihrer  Mutter,  der  Witwe  eines  mailàndischen 
(J enerals.  Er  ist  ein  treuer  Anhiinger  seiner  Herrschaft, 

obwohl  manche  seiner  Reden  ihn  als  selbstsuchtig  er- 
scheinen  lassen.  Als  prosaische  Alltagsnatur  hat  er  ftir 
den  heroischen  Entschluss  seiner  Gebieterinnen,  lieber  zu 
verhungern  als  zu  betteln,  gar  kein  Verstiindnis.  Mit  der 
giînstigen  Wendun^  in  deren  Schicksal  schwillt  dem  Clown 
mitchtig  der  Kamni:  er  wird  dreist  und  aufdringlich,  und 
verstei<rt  sich  sogar  zu  der  thôrichten  Einbildung,  Lauretta 
habe  sich  in  ihn  verliebt.  Dagegen  zeigt  der  Clown  wieder, 
dass  er  Kopf  und  Herz  auf  dem  rechten  Fleck  hat,  indem 

er  den  schurkischen  Stroza  mit  freimiitigem  Spott  iiber- 
schlittet. 

In  Chall.,  H/s  letztem  Stiicke,  giebt  der  Dichter  seinem 
auch  in  andern  Dramen  (vgl.  West,  S.  421)  hervortretenden 
englischen  Nationalstolz  besonders  kraftigen  Ausdruck. 
Der  Clown  des  Stuckes  ist  der  treue  Diener  des  spanischen 
Lords  Bonavida,  der  sich  in  vicier  Herren  Lànder  begiebt, 
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un  die  Sehtfnste   der  Frauen   sa  suchen,    und  endlieb  in 

]|'IIc!i;l   natiirlicli   BÙ16T   EnglïoderÏB,   dw   Gestwhte   timli'l. 
1  ii<-  I'cmic!)  der  veracbiedenen  Lander  and  stiVilte.  die 
IiouRvidu  und  fier  Clown  auf  ihren  langen  Raison  kepneo 
gèlerai  liaben,  miterwlrfl  letztarer  orner  sebr  taunigen 

Ki'itik  (vgl.  S.  849);  nurli  nier  varwendet  EL  vieder  ira- 
ditioaelle  Motive  des  Vûlkswitzee.  Auï  ahnltche  Wejse 

wie  -Ici-  Clown  in  Gtoid.  ■  v-1.  S.  418).  ermoglicbl  auefa 
djeser  CUiwd  sablera  Harra  Bine  ungeatfirte  Cnterfaaltung 
mil  der  Geliebten.  Naii  tel  eeine  Zumuthung  belra  ersten 

Zusammeûtreffen  Bonavida's  mit  Hellena,  dïese  eolle,  l'ail* 
aie  -l'-ss.  ii  Worten  aichl  braue,  seine,  des  Clowns,  Bllrg- 
M-huit  fur  die  Elirliclikeii  der  Absiehteo  seines  Herra 
annelimen. 

Dur  Clown  in  Mon:  ist  an  den  ira  Stfick  ctargestellfcen 
Au&aobreitungen  dee  Londoner  PObels  beteiligt,  die  dordi 

iMiiî.uT  rijeryniiV'  traiiKosiaeher  vianii'ii  in  der  engliecben 
Hauptstadt  veraolaast  wordeo  waren,  and  wird  scbtieBs- 

lich  mit  de»  andern  Aufïtitarern  ^nliîin^i.  S'inc  dllrftige 

Kumik  i>i  von  der  typiscben  Art.  —  Eîn  zweiter  Clown 
ira  Stttcke  geliiirt  zu  der  Schauspîelertruppe,  die  das  in 

die  Haeptbandlung  etsgelegte  Zwiflchenspîe]  aufltibrt  I>a 

ouaer  Clown  nue  in  den  Vorbereitnogefl  sa  obiger  Ani- 
riihnni».  niant  aber  in  der  Einlage  aelbst,  &iaor  MoralîtSI 

ivliI.  S.  i.'i"  il'.)  vi.ukonmit,  ist  zu  vermuten.  dass  der  be- 
trôfiende  Scbauspialer  aie  der  EComiker  der  Uesellscbaft 

die  Etoile  des  Vice  ̂ Inclination"  Qbamahm,  eu  ■ 
Boweie  fur  die  zwùehen  Vice  und  Clown  be&tebft&de,  auf 
die  Gemeineamkeit  ibrer  Funktion  als  luatige  Poraoaea 

aiob  grttndende  Wesensverwandtseitaft  (vgL  S.  313  ff.). 
Ein  luetiger  Geselle  ist  Will  Cricket  in  Wïlv,  das&en 

Vater  P&chter  des  reichen  Baoera  Ploddall  i.-i  W'ill's Kimiik  ist  swar  niitunter  reobl  kindHah,  aber  ira  ganxen 
doob  wirksam  und  lebhaft  Er  ist.  wie  viele  GeataHen 

seineagleichon,  naiv.  redsalig,  derb,  niitunter  auch  eitel. 
jedoch  im  Kerne  sittHcli  gesund  und  aine  brave  ehrHcbfl 

Haut.    Mit  Feuereifer  und  Frrimut  m'mmt  er  fltrdaaGate 
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gegen  die  Vertreter  des  Bôsen  im  Stticke  Partei.  Seine 
Komik  gipfelt  in  der  Liebe  zu  Peg  Pudding,  der  Tochter 
einer  Amme;  dièse  Liebe  giebt  Gelegenheit  zu  einerReihe 
drolliger  Szenen.  Er  besingt  die  Auserw&hlte  seines 
Herzens  in  Ausdrlicken  (p.  311).  die  wie  eine  Nachahmung 
von  Thisbens  Lobgesang  auf  den  toten  Pyramus  in  Mids. 
(vgl.  S.  328)  aussehen:  trotzdera  ist  seine  Liebe  zu  der 
jungen  Peg,  von  der  wir  auch  nirgends  erfahren,  dass  sie 
hâsslich  sei,  durchaus  ernst  gemeint.  WilFs  Geschichte 
von  seinem  Rechtsstreit  mit  einem  Nachbarn,  und  wie  er 
seinen  Advokaten  Churms  gerade  dadurch  uni  die  ihm 
zukommenden  Geblihren  geprellt  habe,  dass  er  dessen 
Rat  auch  ihm  selbst  gegenttber  befolgte,  klingt  an 
don  bekannten  altfranzûsischen  Schwank  von  Meister 
Pathelin  an. 

Unter  Dekker's  Dramen  ist  Shoem.  das  âlteste  und 
zugleich  das  beste.  Hier  ist  der  schliesslich  bis  zum  Lord- 
mayor  von  London  emporsteigende  Schuhmachermeister 
Simon  Eyre  die  komische  Hauptfigur.  Seine  anziehende 
frische  Komik  ist  aber  von  zu  individueller  Art,  als  dass 
man  auch  ihn  unter  den  Clowns  unterbringen  kônnte; 
ausserdem  ist  sie  nirgends  Selbstzweck.  —  Simons  Geselle 
Firke  erinnert  durch  seine  in  Wortverdrehungen  sich  ver- 
ratende  Xaivetat,  aber  auch  durch  sein  parodistisches 
Hollàndisch  (vgl.  S.  357)  und  seine  Wortspiele  an  die 
naiv-witzigen  Clowns;  seine  Komik  tritt  aber  hinter  der 
seines  Meisters  zuriick. 

Im  Gegensatz  zu  Simon  Eyre  und  Pirke,  kann  Shadow 
in  D/s  Fort,  uneingeschrânkt  zu  den  Clowns  gerechnet 
werden.  Das  Sttick  ist  eine  Dramatisierung  des  deutschen 
Volksmàrchens  von  Fortunatus.  Shadow,  der  Diener  des 
Andelocia,  eines  der  Sohne  des  alten  Fortunatus,  fehlt  im 
deutschen  Volksbuch,  und  ist  eine  Erfindung  des  englischen 

Dichters.  Shadow's  Komik  ist  von  der  traditionellen  Art. 
Seine  Naivetîit  zeigt  sich  besonders  beim  Zusammentreffen 
mit  den  Schicksalsschwestern  (vgl.  S.  332).  Mehrfach 

wird  auf  Shadow's  Kleinheit   angespielt  (vgl.  z.  B.  S.  99); 



seine  Rolle  war  also  ohVnbar  bestimmt.  von  einem  Zwerge 

aàa  l'im-ni  Knaben  gespîelt  zu  werden. 
Xiditssagend  ist  die  Rolle  des  Clowns  in  Wyat.  âetn 

u'tnriiisiini',n  Wei'k  von  !>.  und  Webster.  Du  SlUck  ist 

Irt'tlii'li  uni  iiiiviillsirnidii,'  iibcrlielV'rt.  Xaeli  «  1  «_■  c  i  TOT- 

li;iiuti'in.'ii  lÎMh'listiiikrii  si/beint  der  Clown  -■■in  Soldai, 
zu  sidii. 

Cargo,  (1er  Diener  des  Lord  Yanni.  in  D,'s  Eingd;, 
ist  cififc  (1er  vielen  Dutzenrtelowns.  nhiiP  irgend  welclic 

individuelle  ZUge.  Objektive  Komik  bietet  sein--  Rolle  in 
cïner  Szenc,  worin  er  betrunken  die  Bilhne  bétritt. 

Ein  Clown  von  bestem  engliscben  Geprago  ist  Frisco 

in  Engl..  dem  einzig<-n  v.m  Haugbton  allein  vert'assten 
Draina"").  Frisco  ist  der  Diener  eines  in  London  an- 
BUBigen  Portagîeseo  aamens  Pfsaro.  Dieser  liât  drei 

To'chter.  und  sicii  zu  seinen  Scbwii'gersiibiien  drei  Aus- 
lander  ausersebeu,  uinon  Hollandcr,  einen  Franzosi'ii  and 
eînen  Italicner;  dits  Tocbter  lieben  aber  drei  junge  Ëng- 
liinder,  und  setzen  scliliesslicli  iliren  Willen  duixii.  haraul 

weist  aucb  der  zweitr  Titel  des  Drainas  „A  Woiuan  will 

bave  lier  Will"  bin,  wâbrend  der  etwas  engberzîge  Cbau- 
vinismus,  der  das  Stllek  erlïillt,  BOhon  durcb  dessen  andern 

Titel  angedeutet  wîrd.  Dec  ungebildet-'ii  niederen  Kliissen 
der  engliscben  Beviiikerung  war  ein  Auslnnder  damais, 

wie  viHl'acb  aurb  béate  BOCh,  s-b->n  :iti  sirli  BHK  liieliei-- 
licbe  Figur;  Frisco  wird  als  der  Clown  des  Sturkes  von 
H.  zum  Hauptvertreter  dieser  AiisHminiug  g^nmelit,  und 

gielit  seincr  celit  engliscben  Fremdenveracbtiing  in  sebr 

àrfllliger  Weisc  Ausdruck.  Ain  mciston  tallt  (1er  Clown 

liber  den  Hollander  her  (vgl.  S.  :i.".7.  867).  Dieser  wird 
von  den  ilm  foppenden  jungen  Danum  mit  seb-'inLiirri 
Bere.itwilligkeit  zu  einem  Slelldiebein  in  dire  Wulmuug 

bjestfillt,  und  soll  in  einem  Korbe  beraul'liefoidert  werden: 
als    der  Korb    in   balber  Holie   des  Hanses  angelangt  ist, 

M)  Hct<'iii-i  isi  il.  auch  b«1i  .m  torÀMasamig  îren  Grisa,  und 

.Lusfa  Dominion"  (auch  „Tbe  Spanish  M   'a  Tragedy");  vit.  II.   1 
Dattker.    n-.H-,i-v  -  xiv. 
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unterlâsst  man  es,  ihn  noch  htfher  zu  ziehen,  so  dass  nun 
sein  armer  Insasse  hilflos  zwischen  Himmel  und  Erde 

schwebt398).  Der  Clown  rat  sogar,  den  Strick,  an  dem 
der  Korb  hangt,  zu  durchschneiden,  und  sieht  sich  nach 
einem  Stein  uni,  um  ihn  dein  Holl&nder  an  die  Nase  zu 
werfen.  Er  ist  aber  viel  zu  harmlos  und  gutmtttig,  um 
so  boshafte  Absichten  wirklich  auszuflihren.  Die  Fopperei 
mit  dem  Korbe  ist  nicht  sein  Werk;  tiberhaupt  hat  er  auf 
die  eigentliche  Handlung  keinen  Einfluss.  Seine  Naivetat 
macht  sich  nicht  nur  den  fremden  Sprachen  gegentiber, 
sondera  auch  sonst  inWortverdrehungen,Unsinnreden,u.s.w. 
in  ausgiebiger  Weise  gel  tend.  Er  wird  (p.  482)  „a  simple 

sot,  kept  only  but  for  mirih"  genannt. 

Der  Mtillerssohn  und  Clown  Much  in  Munday's 
Downf.  und  M.'s  und  Chettle's  Death  gehôrt  zum  Ge- 
folge  Robin  Hood's,  dessen  Leben  und  Tod  in  obigen 
Stticken  dargestellt  wird  (vgl.  auch  Anm.  248).  Er  ist 
seinem  Herrn  und  seiner  Herrin  Maid  Marian  mit  Leib 

und  Seele  ergeben,  und  ergreift  daher  gegen  Robin's  Gegner 
mit  Leidenschaft  Partei.  Seine  Komik  geht  nirgends  liber 
die  Grenzen  des  Herktfmmlichen  hinaus.  An  seiner  Rolle 

hat  Downf.  den  weitaus  grûsseren  Anteil;  in  Death  kommt 
er  nur  vorlibergehend  vor. 

Den  im  Vorspiel  zu  Parn.  fltlchtig  auftretenden  Clown 
hat  der  Verfasser  dièses  akademischen  Drainas  nur  ein- 
gefugt,  um  die  Vorliebe  des  volkstiimlichen  Dramas  filr 
den  Clown  und  seine  improvisierten  Spassc  an  den  Pranger 
zu  stellen  (vgl.  Anm.  360). 

In  Angry,  Porter's  einzigem  Stttcke,  finden  wir 
mehrere  clownartige  Diener,  von  denen  Dick  Coomes 
und  Hodge  dem  Durchschnittstypus  entsprechen,  wâhrend 
Nicholas  Proverbs,  dessen  Rede  fast  nur  aus  Sprich- 
wortern  und  sprichwôrtlichen  Redensarten  besteht,  eine 
originellere  Gestalt  ist. 

Von  den  zahlreichen  Dramen  Middleton's  enthalten 

m)  Obiges  Motiv  begcgnet  auch  in  Bulwer's  Roman  j.Pelham44. 
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mir  wenlge  einen  Clown.  In  OUI.  ilem  gemoinsamen  \ 

von  M..  Haesinger  und  W-Rowley,  stellt  Qnotho  den 
Clown  dar,  alier  einen  Clown  von  ugeDtBndfflbftf  Art.  Auf 
(iruml  îles  dnrob  den  Tiiei  auagedrQoktea  ÂltengesetaH 
bat  stàas  59j&farige  Fran  Aga&a  nor  noeb  ein  Jahr  und 
einen  Monat  zu  leben;  w  aber  erwartet  ibren  Tod  mit 

sulclier  Ungeduld,  dasa  er  dnrcli  eine  von  ihm  veranlasste 

Palschung(?gl.  S.  ati2  ff.)  die  ihr  gegOnnte  Lebensfrist  noch 
uni  ein  gansas  Jabr  yerkUrzen  will.  BeacnleriBcn  redit  fertigt 
er  obigeit  Bctrug  vor  sich  selbst  aïs  einen  ilir  erwiesenen 
Liebesdienst,  wndiiivb  er  die  Qualen  ihres  Erdendaseins 
abkflrze.  Sp&ter  stlirzt  Gnotlm  seine  Frau  absicbtlich 

durch  die  Mitleilung  in  eine  Olinmaclit,  sie  babe  nur  noeli 

i  i  Tage  m  leben,  and  gobent  sioh  nur  deshalb,  die  Ohn- 
nftchtige  aie  reratorbeii  anzameMao,  weil  h  tQnhtet,  du 

i  lel&ute  der  Totenglocken  werde  si''  wiedw  in  s  Leben 

zurttckrufen.  Daraul  hf'sjn-icht  er  sich  in  Agatliens  Gegen- 
wart  mit  der  Dirne,  die  er  sicb  zur  zwdten  Frau  aus- 

erkorvn.  iiher  die  Kleider,  die  sie  vun  jener  erben  solle. 

I  tenu  Ml'i-  BxenBD  sind  von  einer  soleben  Gefilh!sre,lieit, 
mid  enlballen  so  viel  stoffliclie  TrUbungen  der  in  ihnen 

slrik.'inlrn  Kumik.  da&S  die  komivbe  WïrkOQg  lii'i  faftl 
in  ilir  Gegenteil  unisddâgt.  Obgleicb  sebliesslidi  Agatlia 

am  Leben  bleibt  und  der  in  seinen  Hofinongen  aenmanllcb 

geUtasobte  liemiiisnieiisdi  Gnotbo  sogar  i'roli  sein  muss, 
olnn  strenge  Strafe  davonzukoinmen.  vennag  ein  solcher 
Clown  docb  nicht  das  lierzlicbe  bdreiende  Lneben  in  uns 

gi  h.  das  uns  durch  die  harmlosen  Sp&ssc  so  vieler 

anderej  '  luwns  abirem'>nyi  wird.  Der  Stoff  des  Drainas 
ei^net  sii-li  trefflicb  zu  satirischer  CharattersoBilderung; 
dan  aber  gerade  der  Scblimmete  der  Ehemanner  zugleich 

lustige  l'ersoii  ist1"),  muss  aie  ein  gruber  astiieiisibn 
Fehler  hezeichnet  wcrden.  Es  ist  zu  bedauern.  dass  die 

Verfasser  so  viel  Wiiz,  wie  der.  Bber  den  sie  Gnotbo  ver- 

■■'-'I    k>|"-l    B     S     i;.o: 
klAage  an  Shakespeare  in 
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fligen  lassen,  auf  einen  so  unkomischen  Stoff  verschwendet 
haben.  Als  naiv  zeigt  sich  Gnotho  hôehstens  beim  Zu- 
sammentreffen  mit  seinem  Landesherrn.  dem  Herzog  von 
Epinis,  wobei  er  sich  mit  der  Ungeniertheit  eines  Natur- 
burschen  benimmt;  doch  wird  auch  bei  dieser  Gelegenheit 
eine  wahrhaft  komische  Wirkung  durch  seine  vorlaute 
Dummdreistigkeit  nicht  errcicht  (vgl.  S.  360  ff.). 

Auf  einer  etwas  besseren  Grundlage  baut  sich  die 

Komik  Lollio's  in  Chang.  (von  M.  und  W.  Rowley)  auf. 
Lollio  ist  Diener  des  Irrenarztes  Alibius  und  Wàrter 
eines  Jrrenhauses.  Freilich  mtissen  wir  uns,  um  das  Stiick 

richtig  zu  verstehen,  auf  den  Standpunkt  des  17.  Jahr- 
hunderts  versetzen,  wo  harmlose  Geisteskranke  noch  all- 
gemein  als  komisch  galten,  wàhrend  heutzutage  nur  noch 
die  ungebildeten  Kreise  dièse  Auffassung  teilen.  Der  alte 
auf  seine  jungo  Frau  eiferslichtige  Alibius,  dièse  junge 
Frau,  die  einen  andern  licbt,  Antonio,  dieser  andere,  der 
sich  bltfdsinnig  stellt,  um  ins  Irrenhaus  zu  kommen,  und 
so  sein  Zusammentreffen  mit  der  Goliebten  herbeiftihrt, 
der  Diener  Lollio  als  Mitwisser  und  Vermittler  ihrer  heim- 
lichen  Liebe,  ail  dièse  Gestalten  machen  den  Eindruck  von 
Typen  der  romanischen  Komtklie  (vgl.  S.  403).  Eine 
romanische  Quelle  ffir  diesen  Teil  des  Dramas  lâsst  auch 
dessen  Schauplatz  —  Spanien  —  vermuten.  Lollio  spielt 
aber  den  Kuppler  nur  nebenbei;  er  erscheint  trotz  seines 
offenbar  romanischen  Ursprungs  den  echt  englischen  Clowns 
nicht  unbetrachtlich  angeglichen,  sowohl  in  der  subjektiven 
Komik  seiner  Spiisse  (vgl.  z.  B.  S.  347),  als  auch  in 
seinen  Missverstiindnissen  und  Sinnlosigkoiten. 

In  Diss.  (von  M.  allein)  begegnen  wir  einem  lustigen 
Diener  Dondolo.  Seine  Scherzo  sind  von  der  iiblichen 

Art;  eigenartige  Komik  bieten  nur  seine  krampfhaften 
Anstrengungen,  das  Rotwelsch  der  Zigeuner  zu  erlernen, 
wobei  es  natlirlich  ohne  drollige  Wortverdrehungen  und 

Missverstandnisse  nicht  abgeht.  Der  seinem  Herrn  ent- 
laufene  Dondolo  will  sich  namlich  den  Zigeunern  an- 
schliessen,  denen  er  sich  dadurch  zu  empfehlen  sucht,  dass 
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er  mit  Wohlbehagen  erzahlt,  zwei  Onkel  von  ihm  seien 
gehîingt  worden,  und  sein  leiblicher  Vetter  sei  ein  tttchtiger 
Taschendieb. 

Der  Diener  Pipkin  in  How,  dem  einzigen  erhaltenen 
Drama  von  Joshua  Cooke,  ist,  obgleich  24  Jahre  ait 
(vgl.  p.  42),  zugloich  noch  SchQler  eines  nicht  tibermàssig 

gelehrten  Schulmeisters  Aminadab.  Pipkin's  Eigenschaft 
als  Schiller  giebt  zu  einer  Reihe  von  erheiternden  Szenen 

Anlass  (vgl.  S.  326.  343).  Gegen  seinen  in  der  Ehe  un- 
getreuen  Herrn  spielt  Pipkin  mit  Erfolg  das  enfant  terrible 
(p.  53). 

Die  kleine  Rolle  des  naiv-witzigen  Schmiedegesellen 
Hodge  in  Croniw.,  der  anfangs  in  der  Schmiede  des  alten 
Cromwell  zu  Putney  arbeitet,  dann  aber  dessen  Sohn,  den 

spiiteren  Lord,  nach  Italien  begleitet,  bietet  Komik  haupt- 
sachlich  in  der  typischen  Situation,  worin  er  als  Lord 
verkleidet  auftritt  (vgl.  S.  332  ff.). 

Der  Diener  Boss  in  Wom.  erschoint,  wie  Launce  in 
Gent.,  gewohnlich  zusammen  mit  einem  Hunde.  Seine 
ausschliesslich  aus  Wortwitzen  bestebende  subjektive  Komik 

erreicht  iliren  Hohepunkt  in  dem  auf  witzigen  Trug- 
schliissen  beruhenden,  schr  ausfiihrlich  begriindeten  Be- 
weise,  dass  die  Trunksucht  eine  Tugend  sei  (p.  367  ff.). 
Objektive  Komik  entfaltot  Boss,  wie  die  meisten  Clowns, 
in  MissversUindnissen  und  Sinnlosigkeiten. 

Der  Clown  in  Wilkins'  Mis.,  der  Diener  des  Sir 
John  Harcop,  ist  nur  dadurch  merkwiirdig,  dass  seine, 
iibrigens  wenig  umfangreiche  Rolle  ein  Beispiel  flir  die 
fortschreitende  Verschmelzung  der  Clowns  mit  den  Narren 
darbietet:  er  wird,  mit  Anspielung  auf  die  blaue  Parbe 

seiner  Bedientenlivree  (vgl.  Anm.  312),  „blue-bottleu  ge- 
nannt  (p.  6):  gleich  danach  aber  (p.  7)  bezeichnet  er  sich 

selbst  als  einen  „fool  by  art",  legt  sich  also  eine  sonst  nur 
den  Berufsnarren  zukommende  Benennung  bei.  Schon  zur 
Zeit  der  Abfassung  dièses  Stuckes  (1603)  wurden  alsoJNarr 
und  Clown  miteinander  verwecliselt. 

Die  Komik   des  Clowns  in  Nob.  besteht,   abgesehen 
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von  der  Selbstgefâlligkeit,  womit  er  den  Onig  Archigallo 
auf  die  Schtinheiten  seiner  einzelnen  KîJrperteile  aufmerk- 
sani  macht,  grtisstenteils  ans  satirischen  und  andern  Wort- 
spielen  mit  dem  Namen  seines  sp&teren  Herrn  Xobody 
(vgl.  S.  346). 

Der  Clown  in  Chiv.,  Diener  der  Prinzessin  Katharina 
von  Frankreich,  ist  vtfllig  nebens&chlich. 

In  Fletcher's  und  Beaumont's  Cure  kommen  zwei 
clownartige  Diener  vor:  Bobadilla  und  Lazarillo. 
Bobadilla,  der  Haushofineister  des  spanischen  Edel- 
inanns  Alvarez,  gleicht  ini  allgemeinen  den  clownartigen 
Dienern  gcwOhnlichen  Schlages,  nur  dass  innerbalb  seiner 
Rolle  die  Zote  breiten  Raum  einnimmt.  Objektiv-komisch 
ist  er  nur  durch  seine  Eitelkeit  und  Selbstzufriedenheit: 
die  fiir  die  Clowns  sonst  so  charakteristische  Naivetiit 

fehlt  ibm  durcbaus.  —  Die  Scherze  Lazarillo's,  der  bei 
einem  spitzbttbischen  Scbuhflicker  in  Diensten  steht,  drehen 
sicb  meist  uni  den  ihn  bestftndig  quiilenden  Hunger;  ein 
Motiv  der  unfreiwilligen  passiven  Komik  dient  also  hier 
zum  Ausgangspunkt  filr  freiwillige  passive  Komik  (ahnlich 
bei  Qunophilus  S.  187  und  Galoshio  S.  396). 

Aus  der  Rolle  des  Clowns  Shorthose  in  Pl/s  Wit, 
des  Dieners  der  verwitweten  Lady  Hartwell,  geht,  ebenso 
wie  aus  der  des  Clowns  in  Mis.  (vgl.  S.  429),  hervor,  dass 
man  lui  jilngeren  Renaissancedrama  Narren  und  Clowns 
nicht  mehr  scharf  zu  unterscheiden  wusste,  da  Shorthose 

mchrfach  (p.  263  II)  von  seinem  berufsmàssigen  Narren- 
tuni  redet,  wiUirend  er  doch  seinem  Wesen  nach  ein  Clown 
ist.  Seine  Naivet&t  verrat  sich  durch  Unsinnreden  (p.  288 1); 
er  gesteht  auch  selbst  zu,  er  sei  ran  ingrum  [  ignorant] 

wmn"  (p.  285  1).  Shorthose  war  urspriinglich  ein  tolpel- 
haftcr  Bauernbursche,  bat  aber,  seitdem  er  mit  seiner 
Herrin  nach  London  gekommen,  wie  er  selbst  sagt,  „schon 
zu  lange  am  hinteren  Endo  dos  Witzes  aufgewartet,  um 

ein  Esel  zu  sein"  (p.  2641).  Die  ihm  in  London  gebotenen 
niateriellen  Geniisse  und  die  hiiufig  benutzte  Gelegenheit 
zum  Kannegiessern  mit  Nachbar  Soundso  in  der  Stamm- 
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kneipe  niachen  ilim  tau  Leben  in  der  Haiiptstadt  su  lidi. 

dosa  er  eiae  QbersJedelan*;  Mânes  Etais  aut  ibren  Land- 
rita  aie  sein  grSsstea  DnglUck  betrachtet  Siiorthose  Est, 

iui  Qegensate  eu  su  rieles  utderen  Otowns,  efne  mil  labena» 
wabrer  Etetiistifc,  ohne  Obertreibung  der  ilim  beïgelegtei) 

kmuisciKii  Zilge,  gezeioh&ete  Gestait;  treilieh  koninit  der 
Seibstzweck  der  Koniik  dadureb  zu  kurz.  lui  Mittelpunkt 
des  komîschen  Intéresses  stehen  dalier  auch  nicht  seine 

Sp&flse  (virl.  z.  H.  S.  329),  sondern  die  feinere  Koniik  der 
Witzgâfeehte  aimer  Uebôspaare. 

In  Pleas.  stossen  wir  wieder  anf  zwei  clownartigc 
Diener.  Peuurio  und  Soto.  Mît  Penurio,  dem  Diener  des 

geizigen  Wuchercrs  Lopez.  bat  Kl.  den  sebon  in  OllM  lu> 

baiidelten  S].ti:ziallv|ius  «|i-s  r.wifi  liiiriLTrîtrou  Bedienton  wieder 
Mifjgeaommen.  Aoob  Pénurie  benutzt  seinen  Heisshunger, 
der  Mer  durcli  dei  Geta  des  Woeherera  beseer  motiviert 

wïrd    als    liei    Lazarillo    in  Cure.    als   Gnuidlajre    fur  die 

onteten   semer  Seseree.    Er  wtirde   nacfc  Berner  eigeœn 

kxtBB&ge   fiir  ln'sliiiiinii'    I,ieldiriL's<;erirb!e    srim-n   leibfkheD 

Voter,  ja  d;is  ganae  La  ml  Terrâtes.  Soto  iifft  zeit- 
weilig,  mit  den  Kh-iil.-rn  srines  Ilerrn  Claudio  angethan, 

in  der  fiir  die  Clowns  typîseheil  Wn'sr  Binon  (ientleinan 
nacli;  dies  beknitnnt  ilim  aber  sebleebt,  da  Silvio,  oîn 

Liebesnebenbubler  Claudio's,  ibn  fur  dièses  liait  uiid  auf 
ilin  sebiesst.  Zwar  wird  Soto  niclit  vcrletzt.  aber  der  aus- 
gestandeoe  Sehreck  ist  so  gross,  dass  er  feierlicli  dem 

Ehrgeiz,  einen  Gentleman  zu  snielen,  entsagt.  Seine  Angst 

liei  dieser  (.M'Ii-L'eniieit  ist  sebr  ergiitzlich;  auch  sonst  zeigt 

er  sieli  als  eÎD  Krzl'eigling  ( v ̂ 1 .  S.  330).  Seine  ilbrige 
Koniik  ist  aber  von  siibjektîver  Art.  Im  Wortstreit  mit 

déni  iniiilanisulien  SchuMicker  Bombv,  gegen  den  er  Mai- 
feier  und  Maskenpferd  (vgl.  S.  232  ff.)  mit  Wiirmc  verteidigt, 

ist  Soto  offenbar  das  Spraebrohr  l'iir  Fl.'s  eigene  An- 
schauungen.  —  lias  Sttlck  spielt  zwar  in  Italien;  aber  Soto 
ist  walirscbeinlicli  als  cine  Naclialunuiig  îles  spaiiiscben 

Bradoso  (ïgl,  S.  294.  404  ff.)  zn  betraeliteu,  dem  er  dureb 
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seine  Feigheit  und   auch   darin    gleicht.   dass   er  in  den 
Kleidern  seines  Herrn  dessen  Zerrbild  darstellt. 

Der  Clown  Bustopha  in  Mill  (von  FI.  und  W.  Eowley) 
ist  der  Sohn  eines  Milliers  Franio,  und  vermeintlicher 
Bruder  der  Titelheldin  Florimel,  die  in  Wahrheit,  wie  sich 
am  Schluss  herausstellt,  die  Tochter  eines  Edelmanns 

ist400).  Die  Gruppierung:  Vater  niedrigen  Standes  — 
Sohn  (Clown)  —  Pflegetochter  vornehiner  Abkunft  —  gleicht 

der  in  Wint.  (vgl.  S.  376  ff.).  Bustopha's  im  allgemeinen 
wirksame  Komik  wird  zuweilen  durch  stoffliche  Trtibungen 
recht  erheblich  beeintrâchtigt.  Seinen  Vater  behandelt  der 
Clown  mit  einer  Unverschâmtheit,  die  nicht  selten  geradezu 
in  Roheit  ausartet  und  allen  Witz  vermissen  llisst.  Dièse 

Unverschâmtheit  passt  schlecht  zu  der  Furcht,  von  Franio 
streng  bestraft  zu  werden,  die  Bustopha  nach  FlorimeFs 
EntfUhrung  durch  den  als  Mars  verkleideten  Gerasto  an 
den  Tag  legt.  Obige  EntfUhrung  bildet  eine  unorwUnschte 

Improvisation  in  dcm  in  das  Stiick  eingelegten  travestie- 
renden  Zwischenspiel  vom  Urteil  des  Paris401),  worin  auch 
der  Clown  eine  Hauptrolle  spielt  (vgl.  seine  darin  vor- 
getragenen  Verse  S.  329).  Bustopha  s  Komik  bietet  die 
ubliche  Mischung  von  Witz  und  Naivetat;  ansttfssig  ist 
seine  Vorliebe  fiir  Zoten  und  unMtigc  Scherze  (vgl.  z.  B. 
S.  345  ff.). 

Gelungener  ist  die  Komik  Andrew 's  in  Fl.'s  Eld., 
einer  parodistischen  Karikatur  seines  gelelirten  Herrn 

C'harles  Brisac  (vgl.  S.  334  und  Anm.  380).  Sehr  komisch 

sind  Andrew's  ungeheuerliche  Aufschneidereien  iiber  dessen 
Fiihigkeiten  und  Treiben  (vgl.  S.  353),  wodurch  er  der 
Ubrigen  Dienerschaft  des  alten  Brisac  zu  imponieren  sucht. 
Dieser  verheiratet  ihn  mit  einer  Wascherin  Lilly  und  giebt 

^  Uber  eine  von  Paynter  iib<»rsctzte  Novelle  Bandello's  als 
Quelle  fiir  die  Geschichte  der  Florimel  vgl.  Koppel  A   S.  112. 

40i)  Cher  die  Verwandtsehaft  dièses  Zwischenspiels  mit  der 
Handwerkerauffuhrung  in  Mids.  und  den  Ëinlagen  einiger  anderer 
Stùcke  vgl.  Koppel  A  S.  113;  liber  die  spanische  Quelle  fur  das  Motiv 
der  das  Spiel  jah  unterbrechenden  Entfiilirung  siehe  ebenda. 



dein  Paur    uin   l'aelilgiit   zur   BpwiriNchafï.uiig.     Moniliscli 
bedenlUicta,  und  daber  Rlr  die  Zweoke  der  Kmiiik  verfeblt 

ist  die  tfaogel  an  Ehrgefûhl  perratende  Scblauheit,  vomît 

Andrew,  der  den  alien  Brune  bei  der  Verabreâunjj  bùu  ■ 
Stelldicbeins  mit  Lilly  erfappt,  dieaen  Umstatid  zu  be- 
nutzen  beschliesat.  uiu  von  jetieni  aine  bedentemJe  Ver- 
grOssersag  des  Paebtgote  zu  orzwingen. 

Webster's  App.  B  kuUpfi  niclit  an  lias  altère  Stiick 
pleJcbôH  Natneiis  von  R.  Bower  an ,  sondern  eber  an 

TL  Hejwood"s  buer.  (tgi.  S.  419  ff.).  Sowobl  dci  Staff 
selbst,  aie  aucb  deesen  Bebandbing  Ut  in  balden  Stockes 

gleîcuartig;  inèbesoudere  ist  beiden  gemeinaam  ein  un- 
passender  Weise  in  altrOmisclicr  Umgobung  anftretender 

Clown  echt  engliseln'ii  Oprages,  in  dessen  Minulr  aucb 
iiei  \v.  die  Schandung  gainer  Herrin  sur  Posae  wird.  Etwas 

weniger  gesclitmu'klos  als  Heywood's  Clown  Pompey  ist 
ilei  Clown  îa  App.  B.  iler  (naeb  p.  L86)  Corbule  heissl. 
allerdingB.  Seine  Bedan  wimmaui  tïtrnilich  von  meiat  senr 

ihieln'ii  Wort-  und  Klangspielen,  and  eutbaltes  aucb  eah> 
raidie  satirisûbe  Anapieloagea  (vgl.  S.  !J59).  Seine  Naivetiit 

;iii;ss<Tt  sit-li  in  Missverstanduisseu  und  L'nsimireden.  l'ie 

Huile  zeigt.  dass  Komîk  aient  W.'s  starke  Seite  war,  so 
BOUT  Bf  aucb  Bonst  als  Dramatiker  hervorragte. 

Der  einer  Sdiaferlaiiiilie  entsprossene  naiv-witzige 
Clown  in  Tbrac.  bietet  in  seiner  Kolle  niclits  von  be- 
sonderem  Intéresse. 

Die  un  ter  William  Rowley's,  Dekker's  und  Ftird's 
Nameo  eracbienene  Tragikomfldie  Edm.  wurde  von  (rOheren 
Forscbern  meiat  R,  abgeaproeben,  und  îbre  Ciownsaenen 

D.  Bugeschrieben.  In  I  ).'s  Bonatigea  Stiieken  konmit  der 
Clown,  wic  wii  nlicii  (S.  424  lï.l  gesehen  baben.  nient  sehr 

baufig  vor;  aueli  sind  die  iinzwaîfelbaft  von  D.  mitai  •:>■- 
sebaffenen  <  !lo«  usgestalten  aebansaebjioh,    Dagegen  bat  U. 

eine  lias   lare  Vorb'ebe    fur   den  clown:   er  liisst  ilm  in 
den  luaisten  gainer  von  ibra  allein  rerfasstan  Stocke  auï- 
treten,  and  gewâlnt  seiner  Rolle,  besonders  in  Merl.,  weiten 

Spielraom.    Daber  ist  WOhl  mit  Fieay  (I  231)  anzunehnien. 
P*l>«iti*  xvii.  28 
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dass  die  lebhafte,  wenn  auch  nicht  genido  hervorragend 
witzige.  mit  behaglicher  Breite  vorgeftthrte  Komik  des 

Clowns  Cuddy  Banks  in  Edm.  von  jenem  Dichter  her- 
rtthre.  Cuddy  ist  ein  junger  Bauernbursche,  und  Anfîlhrer 
seiner  l&ndlichen  Genossen,  mit  denen  wir  ihn  zu  Anfang 

tiber  die  Vorbereitungen  zu  einem  bald  darauf  aufzu- 
fllhrendon  Moriskotanz  beraten  sehen;  der  Clown  liber- 
nimmt  es.  hierin  das  Maskenpferd  zu  reiten  (vgl.  S.  367). 

Den  Hauptanteil  an  Cuddy's  Komik  bat  der  Zauberspuk, 
in  den  er  durch  die'Hexenkiinste  der  alten  Sawver.  der 
Titelheldin  des  StUckes,  verwickelt  wird. 

Vex.  (von  R.  allein)  ist,  trotzdem  Heinrich  III.  von 
England  und  mehrere  Personen  des  hohen  Adels  darin 

vorkommen,  ein  bUrgerliches  Familienlustspiel.  Die  Titel- 
heldin ist  eine  sich  niemals  ârgernde  Witwe.  Ihr  Diener 

Roger,  der  Clown  des  Stlickes,  stellt  durch  sein  vorlautes 

aufdringliches  Wesen  die  Geduld  seiner  Gebieterin  ab- 
sichtlich  auf  die  hârteste  Probe.  Ihre  Verlobung  versetzt 
ihn  in  sehr  lobhafte  Entrtistung;  er  glaubt  an  ktirperlichen 
Vorztigen  den  Brâutigam  der  Witwe  weitaus  zu  Ubertreffen, 
und  ertfffnet  ihr  dièse  seine  Meinung  ganz  unverfroren. 
Erwâhnt  sei  noch,  dass  R.  der  Witwe  ein  der  Geschichte 

voni  Ringe  des  Polykrates  nachgebildetes  Erlebnis  zu- 
geteilt  hat. 

Massinger's  mit  Recht  gertthmte TragikomOdie  Reneg. 
beruht  auf  einer  Erzahlung  des  Cervantes402);  jedoch  der 
Clown  Gazet,  der  Diener  eines  venetianischen  Edelmanns 

Vitelli,  gehOrt  nicht  zu  den  aus  der  spanischen  Quelle 

tibernommenen  Personen,  sondern  scheint  englischer  Her- 
kunft  zu  sein.  Das  Stiick  enthâlt  manche  Anklange  an 

Th.  Heywood's  West  (vgl.  S.  420  ff.):  in  beiden  StUcken 
kommt  der  Clown  mit  seiner  Herrschaft  an  einen  muham- 
medanischen  Hof:  hier  schwingt  sich  bei  M.  Vitelli,  wie 
bei  Heywood  Bess  Bridges,  zeitweilig  zu  hohen  WUrden 
auf:  der  Clown  aussert  bei  beiden  Dramatikern  den  naiven 

««)  Vgl.  Koeppel  B   S.  98  ff. 
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Wunst_-.il.  zudi  ESiiimi'liiMi  gemaclit  zu  wortleo  (vgl.  S.  :i:.l). 
Auch  das  Muliv  der  Bcbelnbaren  Dronung-  (lie  unverniutet 

:uii  «ne  banolûM  and  l'Hedliche  Àusserung  hinausliiuft 
iv-l.  S,  MB  uimI  Reneg.  p.  108  1)  limlct  sir-h  in  heiden 
SUlcken.  Obglciiii  West  1681  und  Reneg.  schon  1030  im 
Druck  erschien,  hat  ersteres  mit  Fleay,  der  das  Sttick  uni 

L6S2  Bnwetet,  wohl  ah.  das  altère  sttifk  eu  gel  ton,  so  dass 

M.  hier  ata  Xaehahnipr  T.  Heywood's  zu  betraohten  wSre, 
Hilarin  in  M.'a  Piet.  Est  lier  ckiwnartigo  Diener  der 

tugenâhafteti  Sophta,  der  Gatlin  des  bohmischen  lïitters 
Mathias.  Lptzterer  zirht  zu  Begii.ii  des  Stlickes  in  den 

Etieg.  Hilario  versuelit  seine  liber  die  Trenmu.g  von  ihrera 
(icmalil  betrlibte  Herrin  durch  Hanswurstpossen  (vgl. 
S.  352)  zu  erlieitern.  erzielt  aber  durch  sein  Ungeschîck 

rinr  dei-  Ijealisii-liiiiiten  t.ntgegengesotzto.  Wirkung.  Sophia. 
von  Zorn  entlirannt,  jagt  ibn  aus  dem  Hause.  Kini  be- 

ginnt  t'iir  den  stcllenlosen  Clown  eîne  traurige  Zeit  des 
Hungers;  aber  sellist  seine  durch  die  erlittenen  Ent- 
behrnngen  verorsachte  Ahmugerung  giebt  ihm  Anhiss  zu 

Sclierzen,  die  also  l'rciwilligi'  passive  Komik  enthalten. 
Ain  Srliluss  spielt  der  yen  Hophia  wîeder  in  Gnaden  auï- 
genuinniene  Hilario  die  Rolle  eines  Autsehers  liber  avei 

wnlliistigu  Rïtter,  die  von  jenei'  zur  Strate  l'Ur  ihre  un- 
sittlieben  Anlriige  zu  seliwerer  Arlieit  und  dilrttiger  Cost 
verurteik  worden  sind;  der  Clown  behandelt  sic  bierbeî 
wie  ein  Tierbfindiger  seine  gezahmten  Besticn. 

Dielîollc  des  clownartigen  Dieners  Gothrio  in  Bashf.. 

.M.  s  jth-gBten.  Draina,  ist  mibedeutend.  Er  ist  naiv.  der 
Flascho  sehr  zugelban  und  feige,  zugieich  auch  ein  Stiick 

von  einera  Spitzbuben  :  er  beranbt  zwei  verwundete  Edel- 
Imte.  die  U  _0r  tel  liait.  ihri'S  Geldes  und  ihrer  Juwelon. 

und  réélit  t'criigt  diesen  seinen  G  aunerstreich  vor  sicb  selbst 
durch  eine  witzelnde  wort-spiclnnde  Dialektik.  Hier  nnd 
da  wflrzt  Gothrio  seine  lïede  auch  durch  satirische  Ans- 

lalle  (vgl.  S.  359). 
Patr.  von  James  Shirley,  halb  Mirakelspiel,  balb 

eigentliches  Draina,    entbalt    einen  Clown  in  Rodamant. 
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déni  Diener  des  heidnischon  Priesters  Archimagiis.    Dieser • 

Clown  liât  sich  in  die  Ktinigin  von  Irland  verliebt;  seine 
Liebe  giebt  uns  Qelegenheit,  ihn  von  der  objektiven  Seite 
seiner  Komik  kennen  zu  lernen.  Spilter  gerat  Rodamant 

durch  Beraubung  einer  Leiche  in  den  Besitz  eines  un- 
sichtbar  machenden  Armbandes;  er  benutzt  seine  Unsicht- 
barkeit,  uni  mit  andern  Personen  des  Sttickes  allerhand 
Koboldpossen  zu  treiben. 

Der  Clown  in  Henry  Shirley's  Mart.  ist  Gehilfe 
eines  Kerkermeisters.  Seine  Komik  kommt  zum  grossen 

Teil  dadurch  zustande,  dass  seine  hausbackene  Alltags- 
natur  in  unmittelbare  Beriihrung  mit  dem  Heiligen  und 
Wunderbaren  der  altehristlichen  Martyrerlegende  tritt  (vgl. 
S.  331);  sie  ist  stellenVeise  wegen  ihrer  Roheit  durcbaus 
verfehlt.  Die  vom  Clown  aufgestellte  Théorie  von  den 

Verschiedenheiten  des  Verbrennungsprozesses  beim  Feuer- 
tode  von  Vertretern  der  verschiedenen  Volker,  wonach 
beiniJuden  die  Nase  zuerst  brenne,  beim  Franzosen.  won n 
er  ausgebrannt  sei,  ein  libler  Geruch  zurlickbleibe,  u.  s.  w., 
ist  eine  der  tollsten  grotesken  Ausgeburten  ausschweifender 

Phantasie.    Ûber  das  Jâgerlatein  des  ( "lowns  vgl.  S.  352. 
Von  den  vier  Dramen  Randolplfs  efithalt  nur  das 

CTuarini's  beruhmtem  Schaferspiel  „Pastor  Fido"  (ins  Eng- 
liscbe  iibersetzt  von  Dymock,  1602)  nachgebildete  StUck 
Amynt.  die  Gestalt  des  Clowns.  Der  Clown  Bromius  ist 
hier  der  Diener  des  phantastischen  Schafers  Jocastus  und 
steht  zu  diesem  in  eineni  âhnlichen  Verhâltnis  wie  Sancho 

Pansa  zu  Don  Quixote.  Sein  ntichterner  praktischer  Sinn 
làsst  ihn.  im  Gegensatz  zu  seinem  Herrn,  den  diesem  von 
Dorylas,  eineni  koboldartigen  Knaben,  gespielten  Betrug 
sofort  erkennen;  zur  Strafe  fur  seine  Zweifelsucht  muss 
sich  Bromius  von  dem  als  Oberon  verkleideten  Àpfeldiebe 

Dorylas  und  dessen  Begleitern  eine  der  Behandlung  Fal- 
stafTs  durch  die  ihn  umtanzenden  Elfen  im  letzten  Akt 

von    Wiv.    gleichende    Strafe    gefallen    lassen401).,     Auch 

«»)  Vgl.  Ward  II  344. 
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Bromius  scheint  (nach  p.  366)  im  Narrenkostum  aufzutreten; 
gleich  den  Berufsnarren  (vgl.  S.  254  ff.).  benutzt  er  seine 
Rolle  zu  einem  spottischen  Angriff  auf  Jocastus  (vgl. 
A  nin.  361). 

4.    Die    bloss    subjektiv-koinischen    oder    die    un- 
eigcntlichen    Clowns. 

Die  Entwickelung  des  eigentlichen  Dramas  in  England 
brachte  eine  fortschreitende  Erweiterung  des  Begriffs 
..ehwri*  mit  sich:  schliesslich  bezeichnete  das  Wort 

.,  clown"  nieht  mehr  bloss  den  naiven,  mit  mehr  oder 
weniger  Mutterwitz  begabtrn  Vertreter  der  unteren  Volks- 
klassen,  sondern  schlechthin  jede  beliebigeArt  einer 
lustigen  Person.  Der  urspriinglich  dem  Begriff  Justige 

Person"  untergeordnete  Begriff  rcloum"  fiel  also  im  nach- 
elisabethanischen  Drama  mit  jenem  Begriff  zusammen. 

So  erkliirt  es  sich  auch,  dass  man  zu  jener  Zeit404)  die 
Narren,  deren  litteraturgeschichtlicher  Ursprung  doch  von 
dem  der  Clowns  vollig  verschieden  ist,  mit  den  Clowns  zu 
verwechseln  anfing  und  umgekehrt:  die  Herausgeber  der 

ersten  Folioausgabe  von  Shakespeare's  Werken  nannten  in 
den  Personenverzeichnissen  Shakespeare's  Narren  irrtllm- 
lich  Clowns  (vgl.  S.  265  ff.);  umgekehrt  erscheint  der  Clown 
zuweilen  in  der  ihm  urspriinglich  nicht  zukommenden 

Narrentracht405).  Wie  die  Bezeiclmung  „Vice"  schliesslich 
ohne  weiteres  auch  auf  eine  dem  romischen  Lustspiel  ent- 

nommene  Spassmacherfigur406)  ubertragen  wurde.  wandte 
man  im  17.  Jahrhundert  den  Ausdruck  „cloivn"  auch  auf 
bloss  subjektiv-komische  Diener  antiken  oder  romanischen 
Ursprungs  an,  wenn  ihre  Rollen  dem  Selbstzweck  der 
Komik  dienten.  Es  giebt  aber  auch  einige  ausschliesslich 

subjektiv-komische  Clowrns  von  englischer  Herkunft.   Aile 

-404)  Das  Hlteste  Beispiel  einer  soichen  Verwechselung  stellt 

Wilkins'  Mis.  dar  (vgl.  S.  429). 
^fc)  So  Fiddle  in  Th.  Heywoods  Exch.,  Bromius  in  Handolphs 

Amynt 

w6)  Jack  Juggler  in  Juggl.  (vgl.  S.  164). 
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dièse  subjektiv-komischen  Clowns  gleichen  in  ihrcr  Komik 
eher  den  Narren  als  den  tibrigen  Clowns.  Von  jenen  unter- 
scheiden  sie  sich  nur  noch  durch  den  Mangel  der  Narren- 
tracht  und  das  Nichtberufsmassige  ihres  Spassmachertums  ; 

den  clownartigen  Dienern  antiken  oder  romaniscben  Ur- 
sprungs  haftet  ausserdem  noch  meist  (ein  weiteres  Unter- 
scheidungsmerknjal)  das  Elément  der  lustigon  Intrigue  an. 
das  den  Narren  und  den  echt  englischen  Clowns  fromd  zu 

sein  pilegt.  Aile  bloss  subjektiv-komischen  Clowns  fasse 
ich  unter  der  Gesamtbezeichnung  „uneigentliche  Clowns* 
zusammen,  weil  die  Ausschliesslichkeit  ihrer  subjektiven 

Komik  eine  vtttlige  Verkehrung  des  urspriingliclien  Clown- 
typus  bedeutet. 

In  den  StUcken  von  Lyly  begegnen  zahlreiche  Diener, 
die  nicht  als  Clowns  anzusehen  sind,  sondern  einem  be- 
sonderen  Typus  angehôren,  dem  des  vorlauten  frtth- 
reifen  Burschen  oder  Pagen  (vgl.  S.  47),  der  sich  vom 
erwachsenen  eigentlichen  clownartigen  Diener  durch  soinen 
vôlligen  Mangel  an  Naivetât  zu  unterscheiden  ptlegt.  Bei 
L.  tritt  dieser  Unterschied  zuerst  geniigend  deutlich  her- 
vor,  und  zwar  in  Gai.  (vgl.  S.  388  ff.),  wo  dem  pfiftigen 
Tolpel  Baffe  der  durchaus  nicht  tolpelhafte  oder  naive 

Pete)\  des  Alchimisten  „boy;i,  gegenubersteht.  In  Sapho 
wird  Cryticus  ausdrticklich  als  Page  bezeichnet,  Molus 
dagogen  als  Diener;  beide  gleichen  aber  einander  so  sehr, 
dass  auch  Molus  vermutlich  als  jugendlicher  Bursche  zu 
hetrachten  ist.  In  End.  kommen  drei  Pagen  vor:  Epiton, 
Dares  und  Samias.  Licio,  Petulvus  und  Minntius  in  Midas 

werden  zwar  im  Personenverzeichnis  „sirvant$"  genannt: 
aus  der  ihnen  beigelegten  Bezeichnung  ̂ infant*"  (p.  HO) 
ergicbt  sich  aber  doch  wieder  ihr  jugendliches  Alter.  — 
Die  Komik  aller  dieser  Gestalten  ist  allein  von  subjektiver 
Art.  Besonders  Peter  in  Gai.  (neben  dem  Clown  Raffe), 
Licio  und  Petulus  in  Midas  kommen  dabei  der  Rolle 

einer  lustigen  Person  recht  nahe407).    Hiermit  ware  also 

407)  Die  Unterredung  zwischen  Licio  und  Petulus  (p.  10  ff.)  iïber 

die  Vorziige   von   Licio's   Herrin   hat   vielleicht  das  viel   witzigere 



l'iu  nouer  Einzeltypus  gegeben,  cier  Keime  zu  einer  Fiinktion 
alfl  lustige  Person  darbietet.  Dièse  Keime  kamen  aber 

l'iil.i.  anr  Entfaltung;  bei  L.'s  Nacbfolgern  isl  die  Komik 
des    PagOD    untl    des    ihm    iilinlichen    dienenden    Knaben 
niemala  mebr  Selbstzweck. 

EKniga  andere  Ctsstalten  bei  L.  gieieaen  obigeo  Pagen, 

alun'  ohne  dass  irgend  welchc  Anbaltspnnkte  dal'ilr  m- 
handen  siml.  dass  aucb  sie  im  Cri!  tien  Jugendalter  stetaen. 

Sri  die  Dianer  Mânes,  Oramiehm  and  Psytkt*  in  Alex.  In 
Bomb.  tinden  wîr  neben  des  dienenden  Knaben  BeUfpetmy 

und  Lufio  die  nient  als  ..boi/t-"  bezeichneten,  offenbar 
iiitrri'ii  Dieaer  Vrtma  and  Bkào,  beides  Letbeigeae  (rgl 
p.  76.  87).  Atieb  .Mam-s  in  Alex..  Droinin  und  Riseio 
in  Bomb.  niiliern  sich  in  ihien  BoUen  der  einer  tustigu 

Person.  obgleicb  sic  wcder  zu  den  Clowns  noeh  zu  den 
Narre ii  geb'iren,  die  im  eigentlicben  Draina,  BOgesebea 

von  den  jttngeten  Vicc-C-  est  aile  n,  die  einzigen  llblicnen 
Arien  aolcber  Pereonen  darstellten.  Sie  sind  erwachsene 

Didier,  aber  nieht  clownartig;  wenigstens  niacbt  ibr 

ttMgol  an  NaivetiU  sie  den  îllti:ron  Clowns,  bei  denen 

iliesr1  Kigcnseliat't  in.i'b  unbedingle  Vnranssctzung  isi.,  un- 
fthnUcb.  Aber  aoeb  dièse  AnafttM  im  Rolle  einer  lustigen 
Person  verkOmmerten  in  der  Folgezeit.  Diojenigen  Clowns 

der  spiiteren  Zeil.  velcbe  dureh  ibre  rein  subjeklive  Koinîk 

ottgen  Qestatten  bei  L.  L'Icicben.  kniipfen  ja  niebt  an  dièse 
an,  sonderrt  sind  aus  den  nur  vorwiegctid  subjektiv- 
knniisrbcn  Clowns  der  dritt.en  K  lasse  beTTOrgOgangen. 

Die  ii Iteste  ausscldiesslicb  subjrktiv-komiscbr.  nus- 
driii-klieb  als  ..ctotm"  bezeichnete  (j  estait  ist  dar  Clown 

in  beiden  Teilea  von  T.  Heywood's  lf.  Seine  Rolle  ist 
nnbedetitend,  sebon  in  11'  A,  worin  die  Drangsale  ge- 
Bchilderl  werden,  welehe  die  Prinzessin  EHisabeib  w&hrend 

der  Regiernng  ihrer  Stiefechwester  Mario  erdatden  musate; 
noob   viel  niebr    in  If  B.    worin   die  lïegiorung  der  nouen 

ii.-.|inidi  zwischen  Sppcrt  und  Launce  in  EfalkMpws'a 
302  tt)  Liber  Launee'a  OeUebte  Mgweçt. 

_ 
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Ktfnigin  Elisabeth  bis  zur  Vernichtung  der  Armada  vor- 
gefUhrt  wird.  Diesen  zweiten  Teil  des  minderwertigen 
verworrenen  Stlickes  konnen  wir  ganz  ausser  Bctracht 
lassen.  Tm  ersten  tritt  als  Hauptzug  im  Charakter  dièses 
Clowns  seine  treue  Ergebenheit  gegen  Elisabeth  hervor. 
zn  deren  Gefolge  er,  m  an  weiss  nicht  recht,  in  welcher 

Eigenschaft,  gehôrt408).  Seine*  Komik  ist  recht  albern: 
ihren  Hauptbestandteil  bilden  die  gegen  Sir  Henry  Bening- 
field  gerichteten  Foppereien  (vgl.  S.  361). 

Die  Haupthandlung  von  H.'s  Capt.  geht  auf  das 
plautinische  Lustspiel  „Rudens"  zuriick.  H.  hat  den  Sklaven 
Trachalio  des  Plautus  ohne  betràchtliche  Anderungen  her- 
tibergenommen  und  ihn  zum  Clown  seines  Stlickes  ge- 
macht.  An  manchen  Stellen  ist  die  Rede  des  Clowns,  der 

(nach  p.  139)  James  zu  heissen  scheint.  sogar  eine  wort- 
liche  Ûbertragung  des  Plautus409).  Der  Clown  ist  der 
treue  Diener  des  jungen  Kaufmanns  Raphaël,  der  dem 
Plesidippus  des  Plautus  entspricht.  Seiner  Entrlistung 
Uber  die  Schurkerei  des  Kupplers  Mildewe  (des  Labrax 
bei  Plautus)  giebt  der  Clown  in  zahlreichen  Reden  voll 
schârfsten  Spottes  Ausdruck.  Als  eine  Art  komischer 
Intrigant  erscheint  er  in  seiner  lustigen  Dialektik  dem 
Fischer  gegentiber,  wodurch  er  dieseni  beweist,  dass  er, 
der  Fischer,  auf  das  von  ihm  aus  dem  Meere  heraus- 
gefischte  Kàstchen  kein  Anrecht  habe.  Da  dies  Kâstchen, 
was  der  Clown  vielleicht  geahnt  hat,  die  Papiere  von 

Ashburne's  verloren  geglaubter  Tochter  enthalt,  trâgt 
obiger  Streit  des  Clowns  mit  dem  Fischer  mittelbar  zur 
Entwirrung  des  dramatischen  Knotens  bei. 

408)  Vielleicht  haben  wir  es  gai*  nicht  mit  einem  Clown,  sondern 
mit  dem  Hofnarren  der  Prinzessin  zu  thun. 

^  So  p.  137:  ,.Good  morrowe,  you  sea  theeves"  =  „Salvete,  fures 
maritimi"  (Rudens  II  2);  ebenso  ist  das  Gesprilch  zwischen  dem  Clown 
und  dem  englisehen  Kaufmann  Ashburne  (p.  183  ff.)  eine  genaue 
Nachahmung  des  Gesprachs  zwischen  Trachalio  und  Daemones  in 

Rudens  (IV  6)  (vgl.  Bullen's  Anmerkungen  zu  seiner  Ausgabe  des Stiïckes). 
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Ein  bloss  subjektiv-ki.nnisclier  Clown  engïisehen  Ur- 

sprosge  Esl  der  PfOrtner  in  Sbafceepeare's  ttcb.  Me 
brrilbtnte  vielerurterte  PftSrtaefeeene  ill  B)  stcîit  dureli 
Ion  Kinnik  in  sclindïem  Oegensatz  zn  dem  aamittelbar 

Torbergebeaden  graueRvotlei]  Auftritt,  worin  dae  ver* 
bweherÎBohe  Bhepur  derMaobeths  den  aiten  Konig  Dunoan 
ennemfot  bat.  Alltaglielu  Komik  wdrde  naeh  einem  so 

«■iLtsL't/lii'ln.'ti  Ensuis  SCaal  uni)  niiehlern  wirken:  Sb.  koonte 

dater  hier  mir  ̂ roK-skr  Komik  brauchen.  Rein  grotesk 

i--i  dk  Situation,  in  die  sicb  der  PfBrtnw  bel  Uacduff*s 
■BgedoidfgsQi  Klopfen  btoeindenkt:  er  glaabt  HflllenpfBrtner 

zn  sein,  unrï'seliraiit  jede  Erneuerung  des  Etopfena  einem 

Dettes,  Kinlass  begebrenden  SBnder  ta:  'là'  A.ufeBtaluBg 
iler  L'inzelnen  verra  eîntlîcben  ànkSmmfinge  stellt,  ahnlîcïi 

ww  in  don  Misierieii  (vgL  S.  66),  einen  Rahmen  filr  sali- 
râche  Bilder  dar.  Wïe  nnwahrBeheinlTeb  aacli  dia  Lage 

zn  sein  acbeint,  in  die  eine  abenteuerlleha  Binbtldungskraft 

ton  PflJrtner  rereetxt  bat,  sic  erhalt,  ibm  eelbat  vallljfr on- 

ln/vMissl.  l'iii.'ii  Aiistiïeli  \.mi  Kialiliit  dnieli  die  Bben  gBr 
srluîlit'in'  grasslielm  Tbat.  So  wîrd  auch  hier  in  wabrhafl 
UaetteriseiieT  Weiee.  Shnlicb  wïe  beim  Narren  in  Le.  und 

bei  den  beiden  Totengrabern  in  Hinl..  aogar  die  Komik 

der  lustigen  Person  der  tragiseben  Gesaintetâmmiing  dos 

uan/.i'ii  Stticki's  angepasst.  zuiti  tragi^'hen  Hunior  erhoben. 
Walirnnl  alier  în  l,r.  und  Hinl.  der  tragtsch  ge&rbte 
Humor  den  XuschaBer  anf  dae  ooeb  bevorstebende  tragische 
lùidr  vi.irlu'p'itet.  bat  die  Pfortnerszeue  in  Mcb.  eine  von 

der  fragile  ablenkende  Wirkung:  derm  hier  wird  dadureb, 

dass  die  Komik  der  Tragik,  oder  frenlgsiene  einem  wïeb- 
tigen  Bestandteil  der  Tragik  folgt,  dem  Piiblikum  Ge- 
Iegeoheit  geboten,  sicb  von  seiner  ErsobQtterang  etwassu 
erbolen.  —  Die  Komik  des  Pfortncrs  zerfKllt  in  zwei  Teile: 
nur  anfangs  Bpielt  er  dea  BtSlleupfSrtser;  epSter,  naclidein 

er  Uacdnfl  eingetassen,  stellt.  er  eine  originelle  Clowns- 

pbilOSOpbie  aul'  Hbw  die  Wirkmigeii  starker  Getriinke  ;mi' 
die  siiiniiuherï  Begierden  der  Mciischen,  woran  pr  eine 
witzige  Argumentation  kntlpft. 
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Sh/s  liberhaupt  jungstes  Drama,  H  8,  enthàlt  auch 
seine  letzton  clownartigen  Gestalten.  Es  sind  dies  der 
nur  in  der  vorletzten  Szene  voriibergehend  auftretende 
Pfortner  und  sein  Knecht.  denen  die  Aufgabe  obliegt,  das 

bei  der  Taufe  der  Prinzessin  Elisabeth  sich  um  den  ktfnig- 
lichen  Palast  drângende  Volk  in  Ordnung  zu  halten.  Der 
eigentliche  Hanswurst  ist  hier  der  Knecht,  der  sich  die 
auffallendsten  Personen  aus  der  Menge  herausgreift,  um 
sie  zu  Zielscheiben  seines  Witzes  zu  machen;  besonders 
fallt  er  liber  einen  rotnasigen  Kupferschmied  her,  in  dessen 

Nase  „zwanzig  Hundstage  regieren".  Dies  erinnert  an 
Falstaffs  Scherze  liber  Bardolph's  Gesichtslampe  in  H  4  A 
(III  3).  —  Der  Pfortner  tritt  als  komische  Gestalt  weniger 
hervor. 

In  Dekker's  Match,  einem  in  Spanien  spielenden Stlicke,  kommt  ein  clownâhnlicher  Diener  namens  Bilbo 

vor.  Es  scheint.  als  habe  D.  flir  dièse  Gestalt  ein  nicht- 
komischcs,  offenbar  romanisches  Vorbild  gehabt,  und 
anfangs  versucht,  sie  zu  einem  echt  englischen  Clown 

umzuarbeiten,  als  sei  er  aber  bald  dièses  Versuches  iiber- 
drlissig  geworden.  So  ist  Bilbo  ein  Zwitterwesen,  teils 
Spassvogel,  teils  ernsthafte  Gestalt.  Die  Naivetât  des 

Clowns  englischen  L'rsprungs  mangelt  ihm  gânzlich.  Er- 
wjihnenswert  ist  noch,  dass  am  Schluss  Bilbo  in  Gesell- 

schaft  eines  „dovm"  und  eines  „coxeomb"  erscheint.  Der 
„cloim"  spricht  nur  wenige  durchaus  nebensachliche  Worte, 
und  hat  jedenfalls  mit  der  Rolle  einer  lustigen  Person  nicht 

das  geringste  zu  thun410);  der  „coxcomb"  ist  ein  hôfischer 
(îeck,  und  geriit  mit  Bilbo  in  ein  Streitgespràch  nach 

romanischem  Muster,  wobei  der  .xoxcomb"  die  Vorzlige 
des  Hoflebens,  Bilbo  die  des  stâdtischen  Blirgertums  ver- 
teidigt4M). 

Gipsy,  (une  romantische  Komodie  von  Middleton  und 

\V.  Kovvley,  behandelt  einen  beliebten  Stoff,  der  auf  Cer- 

»«>)  Ebenso  in  (îlass  (vgl.  S.  374.   408). 

4I1)  Ein  Streitgespràch  ahnlichen  Inhalts  bietet  Fletcher's  Double 
(vgl.  S.  293). 
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antes'  „(iitaniHa"  bembt *'*},  und  aucb  in  der  deutechen 
Lilteratur  durai.  Pins  Alex.  Wolffs  „Prcciosa"  bekannt 
geworden  ist.  Don  Clown  BDtett  bîar  Soto,  der  Diener 
des  Sancho,  Dieser  bat  Bien  in  die  BofaOne  vermeintliche 

ZjgeunerÎB  Pretiosa  verliebt:  Herr  und  Diener  folgcn 

d aher,  als  Zigeuner  verkleidet,  dem  Zige.iinertrupu.  zu  déni 
Pretiosa  gebiirt,  Soto  rteltt  seinen  Herrn  anter  einem 

endlosen  sjianiseben  Titel  ilem  Zigeujierû&upUing  vor.  und 

nKteiii  su  die  la&gatmîgen  bochtrabendao  Bpanischen  Namen 

liielierlich  (vgl.  aueli  Blurt  S.  322  ft'.ï.  Der  Clown  spielt  aueli 
mit  in  dem  iu  das  Stllck  eingelegten  Draina,  das  dnrcli 
seinen  ernstbaften  Hintcrgnind  an  Hnil.,  dureli  seinon 

Titel  (p.  172):  .,<t  very  mvrjf  trage&y  ,  ,  .  of  Gabbg  2tt»eey" 
ttagegen  an  Mids.  ■■[  innri  i  ;  der  parodtetische  Widorsinn 
dièses  Titela  scbeint  freilicb  in  vurliegendrm  Falle,  im 
Gcgensatz  zu  Mids.,  von  den.  Sebauspielern  absiclitlieh 

i  i  f  ■  r  I  .i  ■  i  -  ■  ■  f'ïilirt.  zu  sein.  —  Auoh  dieser  Soto  ist  walirschehi- 

lich,  gleich  seinem  ÎS'ainensvetter  in  Fletcber's  Pleas,  (vgl. 
s.  4:ji  fi.),  dem  Mueter  des  sp&nisohen  Graeioso  nacb- 

gehildol. 

Der  Clown  Bim  in  W.  Rowley'a  Midn.  ist  der  Diener 
eùw  geiagen  alten  Woenerers  Bloodhound.  Trotadem 

Londoo  der  Schauplatz  der  Stockes  tet,  weisen  der  SUiff 

und  die  Art  seiner  Bahaodlung  aul'  ein  rumanisrlies  Musler 
hin:  der  Vater  Btoodboand,  der  seine  Tochter,  die  Binon 

jungen  arinen  Mann  liebt.  mit  einem  reidien  Greise  ver- 
lieiraten  will;  Sim  alfl  dor  vertraute  [Mener  lieimlicb  im 

Intéresse  der  Jugend  tliiit-ig  und  die  FiUlen  histig  ver- 
wirrend;  am  ScoIubb  ein  toiles  Durclioinander  von  Vri- 
weehaelungen,  wobei  natOrlich  die  Jugend  isu  Ihrem  Reehte 

kunmil.  nirlit  nur  im  Falle  der  Tocliter.  sondera  aucb  in- 

deni  ein  Sobn  BlûOdhound'fl  semem  Vater  «lie  Witwe  weg- 
nhimppt,  die  dieser  selbet  beiraten  wollte, 

Von  ilen  dreî  erhaltenea  Dranicn  von  Davenport  Ist 
Xightc.    das    einzige.    worin    ein  Clown    vorkommi.     I  laa 

"■')  Vgl.  Wani  I 
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Sttick  spielt  in  Italien,  und  beruht  offenbar  auch  auf  einer 
italienischen  Quelle.  Das  auch  in  echt  englischen  Stticken 
sehr  beliebte  Hahnreithema  wird  hier  in  romanischer  Zu- 
bereitung  aufgetischt  (vgl.  S.  403).  Der  Clown  Pambo. 
der  Diener  des  betrogenen  Ehenmnns  Lodovico,  dient  zu- 
gleich  dessen  ehebrecherischer  Gattin  Dorothea  als  Kuppler. 
Lodovico  wird  als  lacherliche  Figur  geschildert;  seine 
Lacherlichkcit  besteht  darin,  dass  er  Dorothea  blind  ver- 
traut.  sich  tiber  die  Horner  anderer  Ehemanner  lustig 
macht,  und  von  seinem  eigenen  Stirnschmuck  keine  Ahnung 
hat.  Der  Clown  verspottet  seinen  Herrn  durch  zwei- 
deutige  Hohnreden,  die  in  Lodovico's  Ohren  harmlos 
klingen,  jedoch  von  jedeiii  Eingeweihten  als  boshafte  An- 

spielungen  auf  Lodovico's  Hahnreitum  verstanden  werden. 
Auch  in  den  komischen  Verwirrungen.  die  der  Clown  an- 
zettelt,  zeigt  sich,  dass  er  eine  Xachbildung  des  italienischen 

intriguierenden  Vertrauten  ist.  Pambo's  Scherze  sind  mit- 
unter  recht  witzig,  aber  die  schwtile  unreine  Luft.  die  uns 
aus  dem  ganzen  Stlicke  und  auch  aus  der  moralisch  so 
bedenklichen  Rolle  dièses  Clowns  entgegenweht,  Uisst  keine 

redite  Heiterkeit  aufkommen.  Am  Schluss  erh'âlt  die  sitt- 
liche  Gerechtigkeit  wenigstens  insofern  eine  Genugthuung, 
als  der  Clown  verurteilt  wird,  an  einen  Karren  gefesselt 
durch  die  Stadt  gepeitscht  zu  werden;  dièse  Strafe  liegt 
allerdings  vôllig  ausserhalb  des  Bereichs  der  Komik. 

Der  Clown  in  Fletcher's  Fair  ist  der  Gehilfe  und 
Schlepper  eines  Quacksalbers  Forobosco.  Der  Quacksalber 
und  ein  Clown  oder  Narr  als  sein  Diener  gehôrten  von 

Alters  lier  zu  den  Lieblingsgestalten  englischer  Komik413). 
In  obigeni  Stlick  jagt  Forobosco  den  Clown,  den  er  un- 
tauglich  schilt,  aus  dem  Dienste;  der  Clown  râcht  sich 
daftir,  indem  er  vor  allen  Leuten  das  marktschreierische 
Gebahren  und  die  angebliche  Heilkunst  des  Quacksalbers 
als  einen  Erzschwindel  aufdeckt,  und  die  vielen  Vor- 
strafen  seines  frliheren  Herrn  aufzâhlt.    Forobosco  bringt 

4W)  Vgl.  Sacr.  S.  48  ff.   222  ff. 
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den  Redefluss  des  ihm  so  unbequemen  Mitwissers  seiner 
Schandthaten  durch  Beschworung  zum  Stillstand,  und  zwingt 
ihn,  aile  seine  bOsen  Reden  zu  widerrufen  und  sich  demtttig 
zu  unterwerfen.  Xach  spiiteren  Andeutungen  des  Clowns 
(p.  349 II.  350 II)  scheint  die  ganze  eben  geschilderte 
Szene  ein  zwischen  den  beiden  Spitzbuben  abgekartetes 

Spiel  gewesen  zu  sein,  bestimmt,  die  verni eintliche  Zauber- 
macht  des  Quacksalbers  besonders  deutlich  zu  veranschau- 
lichen;  Forobosco  und  der  Clown  hâtten  somit  einen  hochst 
raffinierten,  eines  Betriigerpaares  im  grossen  Stil  wtirdigen 
Gaunerkniff  angewandt.  Am  Schluss  stellt  sich  heraus, 
dass  beide  ehemals  Galeerensklaven  gewesen  sind;  sie 

werden  zu  nochmaliger  Galeerenstrafe  verurteilt.  —  Dieser 
Clown  liât  mit  einem  Clown  von  gewohnlicher  Art,  ab- 
gesehen  von  déni  rein  âusserlichen  Moment  seiner  Diener- 
stellung,  so  gut  wie  gar  nichts  geniein;  er  gehôrt  eigent- 
Iich  gar  nicht  dem  Clowntypus,  sondern  dem  Typus  des 

komischen  Spitzbuben  an,  mit  dem,  wie  wir  mehrfacli  ge- 
sehen  haben,  auch  die  echten  Clowns  sich  zuweilen  be- 

riihren.  Das  Wort  „chum"  konnte  eben  schliesslich  jede 
beliebige  Art  einer  lustigen  Person  bezeichnen.  In  Fair 
fungiert  ein  komischer  Spitzbube  als  lustige  Person;  so 
erklart  es  sich,  dass  hier  selbst  ein  dem  naiven  Clown  der 
àlteren  Zeit  so  durchaus  unahnlicher,  fast  entgegengesetzter 
Charakter  wie  der  raffinierte  Spitzbube,  den  das  Stlick  uns 

schildert,  zur  Bezeichnung  „cloivn"  gelangte.  Shakespeare 
wlirde  sich  wohl  noch  gescheut  haben,  den  komischen 
Spitzbuben  Autolycus  in  seinem  etwa  15  Jahre  alteren 
StUcke  Wint.  einen  Clown  zu  nennen. 

Auch  von  Marmioifs  drei  Dramen  enthàlt  nur  eines 

die  Gestalt  des  Clowns,  mimlich  Comp.  Auch  dies  Stîick 
ist,  obgleich  es  in  London  spielt,  offenbar  romanischen 
Ursprungs.  Es  gleicht  in  auffallender  Weise  Midn.  (vgl. 
S.  443):  auch  b(û  M.  will  ein  geiziger  Wucherer  seine 
junge  Tochter  mit  einem  reichen  alten  Manne  verheiraten; 
auch  hier  wird  durch  die  hilfreiche  Intrigue  des  Clowns, 

der  in  diesem  Falle  Crotchet   heisst,  jene  Absicht  ver- 
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eitelt,  und  die  ïochter  mit  einem  jungen  Manne  ilirer 

eigenen  Wahl  vereint.  Obiger  Stoff  ist  freilich  in  roma- 
nischen  Lustspielen  so  haufig,  dass  trotz  der  grossen  Ahn- 
lichkeit  zwischen  Midn.  und  Conip.  ein  direkter  Zusammen- 
hang  zwischen  beiden  Stiicken  nicht  notwendig  voraus- 
zusetzen  ist.  Um  die,  abgestandene  Speise  einigermassen 
geniessbar  zu  machen,  bat  M.  noeb  die  tibliche  WUrze  der 
Clownswitze,  ansebeinend  von  seiner  eigenen  Erfindung, 
hinzugefligt.  Auch  Crotchet  wïrd,  wie  so  oft  die  spâteren 
Clowns,  mit  einem  Berufsnarren  verwechselt:  einmal  (p.  173) 
wird  ihm  eine  neue  Bedientenlivree  in  Aussicht  gestellt; 
dagegen  spricht  er  selbst  von  sich  an  zwei  spâteren  Stellen 
(p.  191.  194)  als  von  einem  Narren. 

5.  Allgemeines  liber  die  Gesamtheit  der  Clowns 
bei  den  in  Bezug  auf  dièse  wichtigsten  einzelnen 

Dramatikern. 

Bei  Lyly  knlipft  sich  die  Funktion  einer  lustigen  Person 
innerhalb  der  den  unteren  Volksklassen  entnommenen  Typen 
noch  nicht,  wie  schon  bei  seinen  unmittelbaren  Nachfolgera, 
ausschliesslich  an  den  Typus  des  Clowns  in  seinen  ver- 
schiedenen  Unterarten,  sondern  auch  an  die  Typen  des 
Pagen  und  des  nicht  clownartigen  Dieners  (vgl.  S.  438  ff.). 

Schon  bei  Greene  hat  aber  der  Clown  seine  Nachbar- 
typen  aus  der  Funktion  einer  lustigen  Person  verdrângt, 
und  gleichsam  das  Monopol  dieser  Funktion  an  sich  ge- 
rissen.  Greene's  Clowns  sind  meist  Diener.  Bei  ihnen 
allen  tritt  der  Selbstzweck  der  Komik  so  stark  hervor, 
dass  wir  uns  von  ihren  persônlichen  Charakteren  nur  ein 
verschwommenes  Bild  machen  ktinnen,  und  ihre  Scherze 
als  ein  bunt  zusaminengewtirfeltes,  wenig  einheitliches 
Gemenge  erscheinen,  wenn  auch  im  einzelnen  Falle  die 
Komik  meist  recht  wirksam  ist.  G.  hat  es  also,  im  Gegen- 
satz  besonders  zu  Shakespeare,  nicht  verstanden,  den 
Widerstreit  zwischen  déni  Selbstzweck  der  Komik  und 
der  Charakterisierung   der  diesem  Selbstzweck  dienenden 
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kmiiis<-lH.'ïi  QestaU  Rousoglaoben  Cgt  s-  <>-  itïo  i"  tler  Rolle 
einw  lustigen  Penson  verborgene  Klippe  bu  vermaidea. 

Shakespeare  Bteht  ancb  in  Besog  auf  seine  Clowns 

an  der  Spitze  aller  englischen  Dramaflker.  Die  Charaktere 

dieser  Clowns  siiul  nirlil.  nnr  tebeBSVOÏl  gezeicbnet,  trotz- 
dem  iLrc  Komik  SelbBtz week  ist,  sondera  auch  selir  mannîg- 

faltig:  ebenso  bietel  Sb.  aueb  in  den  obigen  Clowns  bel- 

gelegten  Einzelniotivi'ii  reiche  Abwecbaelung.  Er  hat  aient 

nur  die  Vorratsk animer  der  drain  atischen  Mi'ttel  zur  Komik 
durt'li  die  Exfindung  neuer  tlberaus  wirkungs  voiler  komischer 
Mot i vi'  hrreichert414),  sondern  auch  —  was  nocb  vie] 
wiebtiger  ist  —  die  Wirksnmkeit  der  altiiberlieferten  Motive 
bedeutend  erhiîlit.  Sb.  versteht  es  auch  meisterhaft,  schon 

durch  die  Verschiedenbeit  in  der  Qualitiit  threr  Scherze 
seine  Clowns  individuell  zu  charakterisieren.  Wahrend 

bei  andern  Dichtern  die  Plumpheit  oder  Albernbeit  eines 

Sclierzes  vielfacb  nur  ein  Ausfluss  des  eigeneu  Unver- 
mOgens  oder  Ungescbicks  ist,  standen  dem  grossen  Kilnatler 
Sh.  aile  Abstufungon  der  Kornik  von  der  feinsten  bis  zur 
grûTwten,  von  der  tiefsten  bis  zur  llachsten,  nacb  Belieben 
zur  Verfligung;  mit  der  in  der  Komik  tnancher  Clowns 

bervortretenden  Plumplieit.  oder  Flachheit  verfolgt  Sb.  also 
stets  einc  bestimmte  ktlnstleristhe  Absiclit.  Bei  keinem 

andern  Dicbter  wîrd  die  Komik  der  Clowns  so  wenig  durch 

stofflicbe  Trîlbungen  beeintriicbtigt41").  Die  ineisl  viillig 

tendenzlose    Kouiik    von    Sb.'s    Clowns"*)    glrielit    einer 

oi)  '/,.  ti.  durch  die  zuerst  in  LLL.  dargebotene,  aber  erst  in 
Mids.  zu  gcnialer  Komik  gesteigerti-  unfrawillige  Travestie  des  in 
das  eigentlicb.fi  Stiiok  slDgelegten  Zwleohendruuai  IvgL  Anm.  355). 

"")  Eine  solihe  stotTlii'-lio  Tmbuiig  du  Komik  ateltt  die  Hin- 
rii'htiinii  des  i'Idwhs  in  'fit.  dar:  ilarîn  zeigt  sidi  noch  die  jogcnd- 
liL-he  Unreill-  des  Kiinstlers  Sh. 

*w)  Dass  das  Handwerkenlâck  in  Iflds.  eine  Saiire  auf  die 
HiBterienaufnlhrungeii  der  Zûnfta,  Dogbiny  nud  Geno^sen  in  Ado 
due  solcbe  iiuf  die  seitgenossischo  l'olizei  darstellen,  kommt  hier 
riicht  in  Uetracht.  Der  unbefangene  Zuschaiwr  nierkt  weder  in  Mids. 

noch  in  Ado  etwas  von  Satiro;  ihm  snefidnen  >1i«-  Etfipel  in  diesen 
Slueken  reinkomisch. 
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Divisionsaufgabe,  die  ohne  Rest  aufgebt.  Selbst  die  al  ler- 

diimmsten  Rlipel  Sh. "s  sind,  trotz  ihrer  ungeheuren  Lacher- 
lichkeit,  kauin  jemals  verachtlich,  und  auch  die  Spîisse 

seiner  vorwiegend  subjektiv-komischen  Clowns  sind,  bei  ail 
ihrem  Reichtum  an  Mutterwitz,  fast  durcbweg  so  liebens- 
wiirdig  harmlos,  dass  sie  reinkomisch  wirken.  So  stellen 

Sh.'s  Clowns  die  schonste  Bllite  des  derben,  aber  kern- 
gesunden  engliscben  Volkshumors  der  tibermtitig  lebens- 
lustigen  Renaissancezeit  dar417).  —  Wâhrend  die  Komik 

der  Clowns  in  Sh.'s  Lustspielen  eine  die  komische  Grund- 
stimmung  steigernde  Wirkung  bat,  stellt  sie  in  Trauer- 
spielen  (Tit.,  Rom.  und  Ant.)  eine  Milderung  und  Hemmung 

der  ïragik  dar418).  In  allen  obigen  Fallen  dient  sie  dem 
Zweck  der  Belustigung;  die  Clownsszenen  der  eben  ge- 
nannten  Trauerspiele  sind  also  cigentlich  ein  Zugestândnis 

des  Dicbters  an  den  Zeitgeschmack  und  das  Heiterkeits- 
bedlirfnis  des  an  eine  unniittelbare  Verkntipfung  von  Tragik 

und  Komik  schon  seit  den  mittelalterlicben  Misterien  ge- 
wohnten  Publikums.  In  drei  andern  Tragodien  aber,  gerade 

in  Sh.'s  tragischen  Meisterwerken,  bat  die  Komik  der 
lustigen  Person  oinen  hoheren  Zweck  als  bloss  den  der 
Belustigung:  die  Komik  des  Narre n  in  Lr.,  ebenso  wie  die 
der  Clowns  in  Hml.  und  des  Pfortners  in  Mcb.  erscheint, 
dem  Gesamtcharakter  des  betreffenden  Stiïckes  angepasst, 
als  tragischer  Uumor.  Humoristen  in  einem  niedrigeren 

Sinne  sind  Sh.'s  Narre  n  und  Clowns  ja  auch  sonst  in 
manchen  Fallen419);  in  jenen  drei  Tragodien  aber  bat  Sh., 
indem  er  dem  Humor  der  lustigen  Person  eine  tragische 
Fiirbung  gab,  ihn  mit  kunstlerischem  Feingeflihl  der  Ge- 
samtidee  des  betreffondon  Trauerspiels  dienstbar  gemacht, 
so  dass  Komik  und  Tragik  nicht  mehr,  wie  in  den  andern 
Tragodieji,    unvermittelt    neben   einander  stehen.  —  Ûber 

4'7)  Vgl.  Thiimmel  I  23». 

*»H)  Vgl.  ThiimmH  I  236  tt". 

4»,J)  Z.  B.  der  Narr  Touchstone  in  As  (S.  269):  (1er  Clown  Launce 
in  Gent.  (S.  410  tt'.). 



Sli.  als  don  wiLliisclu'inIirlieii  Beaaitîger  der  Clowns- 
iniprovisationen  vgL  S.  116H  Cf. 

Eiu  allgemeiner  uberntiefc  ûber  die  rialea  Clowni  bel 

Tltomaa  Eoywood  aeigt  uns  das  Qeaofaiek  dièses  brama- 
tiki-rs,  die  Ki'inik  der  Instigen  Peraon  den  breïten  Hassan 
des  Vûlkes  iiuiiiil^i'ii'ilii  /ii  inachen,  Sera  sclilîlgt  der 
Diclitfi'  aucii  in  den  Scherzen  Beinw Clowns Toae  an,  die 
der  naâonalen  Eigenliebe  gerade  der  nnteren  Stande  in 

England  zu  Bchmeîcheln  geeignet  varan.  Seine  Clowns 

baben  tinter  einander  v i ♦  ■  1  Farailientthnlichkeit;  die  Imli- 

viduatîsinrung  miter  sk*b  glricbartiger  Charaktere  war 

fibrrliau|>!  aîcli!  II. 's  Sache4'^.  In  den  ilitteln  zur  Er- 
reicnuBs  der  koiniseben  Wirkung  ist  er  durchaus  oicht 

wHhleriaeh.    Es  koraml  Dim  wenlger  anf  die  QnalitiU,  als 

iiui'  die  Menge  der  K   ik  an.     Die  Komik  seyier  Clowns 
isi  mitunter  recht  Bach,  oder  gewaltsam;  sie  wird  nber 

dnt'lir  nîchl  eo  "il  wie  bei  andern  Nacafolgern  Shake- 

spêare's  durcli  stofflïcne  Tr8bung<'n.  msin'sumlere  durch 
erolisclicii  Sciimutz,  verdcckt  Man  konnte  îhre  Kuinik 

mil  der  efnea  unverdorbenen  Naturburschen  rergleichen, 

der  in  aeinem  lândlichen  KreÎBe  aleWitebold  gUtundrid 

midi  bemOht,  diesen  Ruf  nacb  Krftften  aufrecht.  zu  er- 
balten,  der  aber  in  (fie  KreSae  der  verw@ha.ten  vornehmen 

l  i  <■.-<■!  l-rlmïr  uii'lit  ]iiini:i|i;isst.  Wruiirsti'iis  den  hesten 

Ckrwns  B.'s  bâftef  eine  urwttchsige  gesUBde  Brisebe  and 
babhaftâgkeît,  etwaa  vcm  Brdgeroeh  ibrer  beûaÎBehea  Bng- 
lîaoben  Sehoile  m,  m  dans  ''in  EVeund  hanntoeer  Komik 
an  ihiifn  sriiii'  Iftaadfl  liaben  muss. 

Ben  Jongon  war'  su  einst'iti^  satirisch  vernolagt.  und 
zuglcicb  so  biMnngsstofe,  daea  ibm  der  dcrlie  Volksbumor 

?eo  Shakespeftre's  Clowns  ebenso  fern  lag.  wie  der  feinere, 
meist  ebenfalh  iiiipersô'nliclic  Witz  von  dessen  Nairen. 
Wo  Jôûson  es  ti'otzdein  versucht,  Clowns  von  volksttlm- 
lichem  Qeprâgfl  /n  sehaffen,  «de  InTab,  ist  das  Er^ebnis 
ain    Fehlsohlag.     Am    niichstcn    kommt  einem  Clown  von 

*»)  Vgl.  Ward  II  ISS. 

FataMtrii  xvn.  a 
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Shakespeare'scher  Art  unter  den  clownartigén  Gestalten 
bei  J.  der  Wassertrâger  Cob  in  In,  der  deshalb  auch  als 
der  beste  Clown  dièses  Dichters  bezeichnet  zu  werden 
verdient 

Viel  besser  als  Jonson  eignet  sich  zur  Erfindung  und 
Ausgestaltung  echt  komischer  Charaktere  und  Situationen 
der  anspruchsloserc  Middleton,  dessen  Clowns,  ohne 
sich  durch  besondere  Originalitât  auszuzeichnen,  meist  eine 
frische  ungezwungene  Komik  entfalten. 

Fletcher  geht  bei  der  Schilderung  seiner  Clowns 
vielfach  seine  eigenen  Wege;  den  Gipfel  der  Originalitât 
erreicht  der  Clown  Galoshio  in  Val.,  dessen  Komik  freilich 
von  sehr  sonderbarer,  allzu  raffinierter  Art  ist;  sie  zeigt 

uns,  wie  FI.  den  gesunkenen  Appétit  des  mît  den  her- 
ktimmlichen  Clownsmotiven  tlbersâttigten  Publikums  durch 
neue,  weit  hergeholte  scharfe  Eeizmittel  zu  beleben  sucht, 
und  ist  ein  Zeichen  der  mit  jeder  Ûberfeinerung  der  Kultur 
verbundenen  Zersetzung  des  guten  Geschmacks. 

In  den  Dramen  von  William  Rowley  bleiben  die 

Clowns  durchaus  in  den  Bahnen  sowohl  der  englischen421) 
a|s  auch  der  romanischen 422)  Uberlieferung. 

Der  Schwerpunkt  von  Massinger's  dramatischer  Be- 
deutung  lag  jedenfalls  nicht  in  seiner  Komik.  Seine  Clowns 

sind  meist  unselbstandige  Nachahmungen423). 
Wahrend  aile  (ibrigen  Dramatiker  der  spâteren  Zeit 

bei  den  Clowns  die  subjektive  Komik  immer  mehr  auf 
Kosten  der  objektiven  hervortreten  lassen,  schlâgt  James 

Shirley  den  entgegengesetzten  Weg  ein(vgl.  S*  398  flf.  und 
Anm.  379),  so  dass  die  meisten  seiner  Clowns  dem  ur- 
sprïinglichen  (  !lowntypus  wieder  nâlier  konimen.  Rodamant 

in  Patr.  ist  dei:  einzige  vorwiegend  subjektiv-komische 
Clown  dièses  Dichters. 

<2i)  Der  Clown  in  Merl.;   Cuddy  Banks  in  Ediïï. 
4»)  Sim  in  Midn. 

4a8)  Abgesehen  von  Hilario  in  Pict. 



li.    Der  Clown  im  spiiteren  Drama 

luach  1642). 

Da  das  Drama  der  Restauration  und  tlberhaupt  der 

sniiU'jvn  Zeit  ausserhalb  des  Rahmens  unserer  Unter- 

sin-liinii;  liegt,  si-i  die  Weiterentwickelung  des  Clowntypus 
m  dieeem  Drama  bis  zu  ihrem  Abschluss  hier  nur  tlticbtig 
gestreift.  Das  Restaurationsdrama  brachte  zwar  mit  seiner 

Naehahinung  der  Franzosen  zahlreïcue  Neuerungon  mit 

sich.  bedeutet  aber  keineswegs  eîncn  vfilligen  Bruch  mit 

den  drain  ati-selien  Ûberlieferungen  der  Renaissance;  daher 

begegûan  wir  dem  Clown,  gloich  dem  Narren  |vgl.  S.  298  t'i'.). aurh  liin  und  wieder  auf  der  englisehen  Btihne  zur  Zeit 

der  letaten  StuartS,  und  sogar  noch  spater.  Ûber  das 

StÛck  „Lady  Alimony"  mit  scinor  Nachalimung  der  RUpel- 
gestalten  in  Ado  vgl.  Anm.  370.  Dryden  Ubernalitu  tn 

si'in.'i  scbwaeben  Neubearbeïtung  von  Shakespeare's  Tp. 
(1667)  mit  den  ernsten  Personen  dièses  Stiickes  aucli  die 
derb  possenhatten  Gestalteii  des  clownartîgen  Kellarraeiatars 

Stéphane  und  des  Spassmacbcrs  Trinoulo  ;  er  macbt  ersteren 
/uni  H.'irn  des  an  der  Zauberinsel  strandenden  Schiffes. 

und  Jeta  terni  (als  «Trincalo")  zum  Bootsniann.  A  lier  utich 
iti  selbstainligen  Stllckeii  lier  spiiteren  Zeit  stossen  wir 

zuweilen  auf  den  Clown,  z.  B.  im  Lustspiel  vmi  James 

Howard  ..Ail  Mistaken;  or,  The  Mad  Couple"  (1672  ge- 
druckt:  Neudruck  Dodsley  4  XV).  In  dem  von  Vanbrugb 
liintri  lasseaeii,  von  Cibber  vollendeten  Lustspiel  „The 

Provok'd  Husband;  or,  A  Journey  to  London"  (1728)  tritt 
fin  biederer,  einen  QOrdbehei)  Uialekt  redender  Land- 
bewohner  John  Moody  als  Clown  auf. 

Sotobe  Stfloke  nnd  Etber  verschwindend  gering  an  Zabi 

gegenfiber  der  grosse»  Menge  der  Dramen  ohne  Clown. 

Der  inuner  inaeiitiger  werdende  l'ranzb'sisclie  Eintluss  in 
der  engliseben  L.  itteratur  trug  am  nieisten  dazu  bel,  den 
Clown  aus  der  Mode  zu  bringen.  So  verschwand  dièse 

Gestalt  allniahlic.il  aus  éva  regelrechten  Drama;   aber  in 
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dramatischen   Volksspielen    und    Pantomimen    blieb    seine 

Kolle  noch  bis  zur  Gegenwart  lebendig424). 
Das  allmiihliche  Aussterben  des  Hausnarrentums  (vgl. 

S.  298  und  Anm.  294)  bewirkte,  dass  der  Xame  „cloinr 

schliesslïch  als  alleinige  Gesamtbezeichnung  fîir  jede  be- 
liebige  Art  von  lustigen  Personen  gebraucht  wurde:  that- 
sâchlich  war  ja  der  Clown  schon  bei  den  Xachfolgern 

Shakespeare's  zur  lustigen  Person  schlecbthin  geworden 
(vgl.  H.  437  ff.).  Nun  fing  man  an,  auch  berufsmâssige 
Spassmacher.  die  doch  im  Grunde  dem  Berufsnarren  nâher 

stehen  als  dem  ursprtfngliehen  Clown,  rcloivnsu  zu  ncnnen: 
auf  dièse  Weise  gelangte  auch  unser  heutiger  Zirkusclown 
zu  seinein  Namen.  der  selbst  ausserhalb  der  englisch 
redenden  Llinder  so  feststehend  geworden  ist,  dass  wir, 

wenn  heutzutage  von  einem  Clown  die  Rede  ist,  gewfthn- 
licli  zuiiâchst  nur  an  die  lustige  Person  des  Zirkus  denken. 

So  verengert  sicli  wiederdie  Bedeutungdes  Wortes  rcloivnu, 
die  eine  so  merkwurdige  wechselreiche  Entwickelungdurch- 
gemacht  bat. 

Der  unbeholfene  Bauer  in  der  Grossstadt,  der  naiv- 
schlaue  Bediente,  und  Typen  von  verwandter  Ail  werden 
freilich  auch  ira  spateren  englisehen  Draina  als  komische 
Figuren  verwendet.  Der  Gegensatz  von  Stadt  und  Land, 

Wissen  und  Unwissenheit,  Raffiniertheit  und  Unverdorben- 
heit.  Blasiertheit  und  Naivetât,  Kîinstelei  und  Natttrlich- 
keit,  der  urspriinglich  der  Komik  des  Clowns  zu  Grunde 

liegt,  behàlt  ja  llberhaupt  in  der  Geschichte  der  Kultur- 
volker  zu  allen  Zeiten  seine  Geltung.  Zwischen  dem 
Clown  des  alteren  Dramas  und  jenen  ihm  ihrem  Wesen 
nach  ahnlichen  Typen  besteht  aber  kein  unmittelbarer 
litteraturgeschichtlicher  Zusanimenhang;  gerade  weil  die 

eben  geschilderten  (ïegensHtze  dauernde  sind,  konnen  der- 
artige  Typen  stets  aufs  neue  aus  dem  unmittelbaren  Leben 
geschopft  werden,  ohne   dass  es  eines  Zurlickgreifens  auf 

424)  Vgl.  Manly  1292:  „Lutterworth  Christmas  Play"  (aufgefuhrt 
zu  Weihnachten  1863),  woriri  neben  andern  fîir  derartige  Spiele 
typisohen  Personen  auch  efn  Clown  vorkommt 
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litterarische  Vorbilder  bodarf.  Dass  der  Olown  des  Re- 

naissanoedramas  nicht  als  die  Quelle  obiger  Typen  anzu- 
sehen  ist,  geht  auch  schon  daraus  hervor,  dass  dièse  Typen 

nicht  mehr  als  ̂ clowns"  bezeichnet  zu  werden  ptlegcn.  Der 
Begriff  ..cloum::  war  ja  auch  inzwischen  liber  die  engen 
Grenzen  seiner  urspriinglichen  Bedeutung  weit  hinaus- 
gewachsen. 

D.  Ûberblick  uber  die  Entwickelung  des  Ciowntypus.  Fremde 
Einflùsse.    Verwandte  Rollen.    Die  Namen  der  Clowns. 

Das  atteste  erhaltene  Stiick,  worin  der  Ausdruck 

„cloivn'  als  Bezeichnung  einer  bestimmten  Rolle  vorkommt, 
ist  Whetstone's  Prom.  (vgl.  S.  387  ff.;  1578  entstanden):  hier 
wird  der  Bauer  John  Adroynes  ausdrlicklich  :,a  cloicne" 
genannt.  Das  iilteste  uns  bekannte  Beispiel  einer  durch 

den  Zusatz  „the  clown1'  ausdrlicklich  als  die  lustige  Person 
des  betreffenden  Sttickes  bezeichneten  Gestalt  stellt  Tom 

Miller  in  Straw  dar  (vgl.  S.  405  ff. ;  nach  Fleay  1587  ent- 
standen). 

Auch  nachdem  der  Clown  die  Funktion  einer  lustigen 
Person  Ubernommen  hatte,  also  auch  innerhalb  dieser 
Funktion,  lâsst  sich  leicht  eine  Entwickelung  des 

Ciowntypus  feststellen;  wahrend  die  Starrheit  des  Narren- 
typus  (vgl.  S.  237)  nur  in  beschranktem  Umfang  eine  Ent- 

wickelung zuliess,  bot  die  Vielgliedrigkeit  der  Clowns 
schon  von  vornherein  eine  sehr  geeignete  Grundlage  fiir 
eine  solche  Entwickelung. 

Vor  allem  benierken  wir  ein  immer  starkeres  Hervor- 
treten  der  subjektiven  auf  Kosten  der  objektiven  Komik 

des  Clowns179),  und  damit  eine  immer  grôssere  Ann&herung 
dieser  Gestalt  an  den  Narren.  Da  umgekehrt  der  Narr 
allmâhlich  der  ursprunglich  vorwiegend  objektiven  Komik 
des  Clowns  immer  nàher  kam  (vgl.  S.  300),  begegnen  sich 
die  beiden  Typen  schliesslich  gleichsam  mitten  auf  dem 
Wege.  Die  Annaherung  des  Clowns  an  den  Narren  wurde 
durch  verschiedene  Umstânde  beglinstigt:  1.  dadurch,  davss 
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auch  der  clownartige  Diener  in  manchen  Fâllen.  ohne 
geradezu  berufsmâssiger  Spassmacher  zu  sein,  neben  seinem 
eigentlichen  Dieneramt  die  Aufgabe  hatte,  gleich  einera 

Berufsnarren  seine Gebieter  zu  belustigen425).  wozu  tibrigens 
meist  wegen  der  nattirlichen  Drolligkeit  des  Clowns  ein 
bcsonderer  Auftrag  kaum  nfltig  war;  2.  dass  die  in  den 
Rollen  von  Clowns  auftretenden  Schauspielor  durch  ihr 

Aint  als  Komiker  von  Beruf  den  Berufsnarren  und  ge- 
werbsm&ssigen  Spassmachorn  glichen:  3.  dass  die  Rollen 
des  Clowns  und  des  Narren  meist  in  don  Hânden  der- 

selben  Schauspieler  lagen  (vgl.  S.  300) 42e);  4.  dass  sowohl 
der  Clown  als  auch  der  Narr  im  Jig-  und  im  Morisko- 
tanze  vorkamen  (vgl.  S.  233  ff.).  So  kam  es,  dass  scbliess- 
lich  beide  Typen  mit  einander  verwechselt  wurden  (vgl. 
auch  S.  437):  die  Clowns  Fiddle  in  Exch.  (S.  419)  und 
Bromius  in  Amynt.  (S.  437)  tragen  ein  Narrenkostttm ; 
der  Clown  in  Mis.  (S.  429),  Shorthose  in  Wit  (S.  430), 
Bromius  in  Amynt.  (S.  437)  und  Crotchet  in  Comp.  (S.  446) 
reden  von  sich  selbst,  als  ob  sie  Narren  wâren,  ohne  dass 

auch  der  Inhalt  ihrer  Rollen  der  eines  Narren  gewOhn- 
lichen  Schlages  entspricht. 

Infolge  der  immor  mehr  zunehmenden  Bedeutung  der 
subjektiven  Komik  der  Clowns  verschwanden  die  rein 

objektiv-komischen  Rttpel  schon  frtth  aus  dem  englischen 
Drama427).    In  jtingeren  Sttlcken   wird  sogar  der  Bauer 

**)  So  Frisco  in  Engl.  (vgl.  S.  426),  Bombo  in  Royal  (S.  399); 
vgl.  auch  Jessica  ùber  Launcelot  in  Merch.  (II  3, 2  ff.)  und  Calandrino 
in  Flor.  (8.  398). 

428)  Vgl.  auch  More  (S.  423),  worin  der  als  „Clo\cnu  bezeichnete 
Schauspieler  vermutlich  die  Rolle  des  Vice  uberniramt. 

427)  Die  Riipel  in  Jonson's  Tub  sind  als  die  letzten  Riipel  von 
selbstttndiger  Erflndung  zu  betrachten  (vgl.  S.  384  ff.).  Der  feige, 
aber  nicht  naive  oder  gar  dumme  Clown  in  Fletchers  Bush  (S.  385  ff.) 
ist  eigentlich  kein  Riipel  mehr.  Das  Riipel  art  ige  der  Polizisten  in 

S.  Rowley's  When  (S.  385)  und  May 's  Heir  (S.  386),  und  des  Da- 
metas  in  J.  Shirleys  Arc.  (S.  886)  wurde  schon  durch  die  Quellen 
die&er  Gestalten  begriindet. 



s  L'iipel  mler  als  nfiffiger  Tblpel.  sondei 
iiiiiv-rtitzigiT  Clown  darges.tellt*2R). 

Die  Eiitwii-keliiiig  à&  Clowns  lHsst  sich  in  niancher 
.IWielmng  mil  der  (1rs  Vice  vergleicben.  Beide  waren 

schliesslieh  zu  Spawmaçaero  selilechthin  geworden  ivgl. 

s.  302,  437);  beider  KoHm  wnnlen  dorée  Dm  Bnfc- 

wickelung  zu  siili'iim  Spassmachen)  immer  vielseitiger  and 
maanigfah%er;  aucb   der  Clown  encbeint  in  jaugerai 
Draina  mi  tuilier  als  das,  was  (1er  Vice  sehon  von  vorn- 

hemn  war,  riiimlich  als  Spitebube*1'),  Wiihrend  so  die 
Endpnnkte  der  Entwickelung  beider  Gestalten  zusanimen- 
fallcn,  Uegeu  demi  Ausgangspunkte  freilicli  weit  auseio- 

ander:  dort  das  Intrigantentum  des  allegorischen  Ver- 
tretara  dei   Lestera,  hier  dis  rein  oujektive  Komik  dos 
biiuris<"-ln'ji  Itupi-ls.  oder  die  gemischte  'les  clownartigen 
Dieners. 

Auf  dit-  Eiitwiekelung  des  Clowns  haben  Einfliïsse 

fr  fin  der  Lî  Itéra  t  tire  n  in  viol  grô'sserem  Masse  ein* 
gewirkt.  als  dies  beim  Narren  gescliah.  Allerdiugs  wirkten 

dièse  Einfliïsse  niebt  aul'  aile  L'nlerarten  des  Clowiitypus 
gteichmâsaig.  Der  baurjache  Itilpel  blieb  Un  allgemeisefl 
von  fremdl&Ddîsoheo  Einlliissen  nnberiibrt,  eiue  Geslalt 

Echl  QogtùeheD  Gepragee  (vgl.  S.  37l>.  Anm.  363).  Ara 
meisten  waren  die  die  Mehrzabl  der  Clowns  der  dritten 

nud  vierten  Khisse  bildendeu  downartigen  Diener  fremden 

Einlliissen  ausgosetzl.  fvgl.  S.  402  ff.).  Der  Diener  spîelte 

aucli  in  den  Dbrigen  abendlandiscben  Litteraturen  b&uflg 

difi  Etoile  eîner  litstigen  Person;  dieselbe  Funktion  be- 
kleidcte  aucb  der  dam  Diener  des  Renaissaneed ramas  ent- 
aprecbeade  Sklave  us  altrijmisdien  Lustspîel. 

Als  der  (î  estait  des  an tiken  Skia veu  naebgebildete, 

turlii'  oder  weniger  anglisierte  clownartige  Diener  haben 

wir  die  beiden  Dromios  in  Shakcspearo's  Err.  (S.  4011  ff.), 

Socia  in  Th.  Heywuod's  Silv.  (S.  418),  James  in  desselben 

Bq  s,,    achOB  Will  Cricket   in  Wily   (S.  423  ff.);   lurner   Cuddy 

Banks  in  E.lm.  (S,  184),   Coridon  in  T.  Heywood's  Mistr.   (S.  42!  (T.). 
t»)  Besonden  der  i  lown  in  pleta&er's  pair  (S  4-1-1  in 
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Dramatikers  Capt.  (S.  440)  kennen  gelernt.  Auch  der 

Schuhflieker  Juniper  und  der  Diener  Onion  in  Ben  Jonson's 
Case  (S.  392)  gehen  auf  ein  antikes  Vorbild  zurtick,  da  in 

ihnen  der  Sklave  Strobilus  der  „Aululariau  des  Plautus  in 
zwei  Personen  gespalten  erscheint. 

In  andern  Fiillen  ist  der  çlownartige  Diener  des  cng- 
lischen  Dramas  eine  Nachahmung  der  Gestalt  des  ver- 
trauten  Dieners  im  romanischen,  besonders  im 
italienischen  Lustspiel.  Hier  ist  vor  allem  Biondello 

in  Shakespeare's  Shr.  B  (S.  413  ff.)  zu  nennen410),  ferner 
Sim  in  W.  Rowley's  Midn.  (S.  443),  Pambo  in  Davenport's 
Nightc.(S.  443  ff:)  undCrotchet  in  Marmion'sComp^S.  445  ff.). 
Wâbrend  bei  den  eben  genannten  Gestalten  italienischc 
Herkunft  nachzuweisen  oder  zu  vermuten  ist,  geht  Lollio 

in  Middleton's  und  W.  Rowley's  Chang.  (S.  428)  vielleicht 
auf  ein  spanisches  Vorbild  zurîick. 

Anhaltspunkte  ftir  eine  Einwirkung  des  Arlechino 

der  italienischen  „commedia  deir  arte",  der  gewôhnlich 
einen  possenhaften,  mehr  oder  weniger  einftiltigen  Be- 
dienten  darstellt,  auf  den  englischen  Clown  habe  icb  nicht 

gefunden,  ausser  in  Mids.,  wo  zwei  der  RUpel  „a  Bergo- 
mask  dance"  tanzen  (vgl.  S.  366  und  Anm,  359). 

Eine  merkwtirdige  Àhnlichkeit  besteht  zwischen  dem 
englischen  Clown  und  dem  Gracioso,  der  lustigen  Person 
des  spanischen  Dramas  (vgl.  S.  404  ff.).  Gleich  dem 
Clown  ist  der  Gracioso  eine  Gestalt  mit  sehr  vielseitiger 
Komik;  er  hat  keinen  festumgrenzten,  sich  stets  gleich 
bleibenden  Charakter,  sondern  erscheint,  dem  Inhalt  des 
einzelnen  Sttlckes  angepasst,  in  sehr  mannigfaltiger  Form. 
Besonders  hàufig  stellt  er  ein  Zerrbild  des  dramatischen 

Hel(fen  dar431),  zu  dessen  Gefolge  er  gew(5hnlich  als  Diener 

**>)  Thiimmers  Behauptung  (I  238  ff.),  der  Shakespeare'sche 
Clown  sei  jeder  Zoll  ein  Englttnder,  ist  also,  ̂ enigstens  was  die 
beiden  Dromios  in  En*,  und  Biondello  in  Shr.  B  betrifft,  durchaos 
unrichtig. 

431)  Auch  der  beriihmte  Sancho  Pansa  in  Cervantes*  unsterb- 
lichera  Roman,  der  seinen  Herrn  Don  Quixote  teils  bewusst,  teils 
unbewusst  parodiert,  kann  als  ein  Gracioso  gelten. 



jrebfirt,    Der  Gracioso  nt  "ft  eio  I'Viglitig.    Er  kennt  n 

nur  maternité  Ititi'ivssrn:  Bmen  and  Tristan  pltegl  ibm 

iiber  ailes  m  geaea    Zagieieli  jsi  «■  aber  ain  mear  oder 

wi'nigcr  WÎÙâgw  'Bursclin.    noter   I  "mstihi.l.-n    Begar  recbt 
boahaft;  tetaa  noscheineBde  (Surfait  isi  Eut  înimer  Ver- 

stellunj,'.     So   gletefal   de*   i  tracioso   ;il>   MtBclHlag   i  m 
abjéktânfr  nnd  suhjektiver  Komik  dem  englÏBClien  Clnwn, 

besondwi  ileni  clownartigeu  Dienpr,  der  aiinlkdie  Eïgen- 
aeaaltaa   sahoa    n    atnér  /.eit  an  den  Tag  tegt,   wo  von 

gainer  Beefnftassung  darch  lias  smiiii-elir  Draina    h  gar 

keinu  Rcile  B9tn  kann.    Da  aueli  dit'  HtlgekBBrta  AâMb&M 

einer  Einwirkun»;  dea  Clowns  auf  den  Gracile   L., .,■.., |.t- 

fertigt  ware,  bleibt  nielits  andeivs  Qfettg  ftla  dit-  Ycimiitnn;:. 
daee  beioe  Etoile*  Bien  qaafehaogig  von  abiaAdat  an  itnxv 
pefeoBeitigM  JLaotidikeil  Baftajefeêlt  kabaa.   Wegeo  dteni 
ihrer  Àluilielikiit  ist  es  auch  sehr  scbwer,  ini  Draina  ni 

Bhofceapeapfra  Kaobiaigaro,  bai  derea  dûwna  si<-h  nerat 
dus  VurliJIil  ilfs  OateioAG  gettefid  inarlit.  an  don  einzeloen 

L'Iownmotivi'n  uni]  ClowDgestaifceD  an  ariceanaft,  oa  eng- 

uaebei    l.'rsprun#    oder    Naabaknumg    eiaes    tpaolacbea 
Mtisti-rs  vorliegt.  Dièse  Baennerîgsail  wird  nodi  dadnrrli 

crlrôlit.dassdiëQuelli'ii  flesjimjfereii  eii«lisL'ln.-nHi'nai88a»W- 
dranias  erst  zntn  Teil  plaamSwfrfg  àarchtaractoJ  warden 

siud  "-i.  Ain  rlirsti'ii  ist  spatiisclnT  l  rspruag  aaannebaMn 
bai  i  Un  os,  wefeba  die  abea  gasotnldarteo,  mit  nasai 

ChUcioBo  Hhraninitiraiiindaii  '/Jin1,  aolwasen,  wann  daa 
Stîick  aui'ii  aoaat  BpajBiaabei]  BKauoss  aeigt,  in  Spanien 
spielt.  n.  p.  w.  Ii-li  habe  oben  bei  zwei  elQvnaitfgen 
Durera  mil.  daai  gteioa^A  Namea  Sato  (la  Efletabeca  Pteaa., 

&  43J  H'.,  und  in  MiddlelunV  nnd  \V.  BBWlej'a  <li}.s\. 
S.  443)  eine  BeeÎHflussuog  durcii  don  Gracioso  ata  wabr- 
scheiulidi  biageateUt;  &hnlîah«  P&Ue  magea  aneb  attast 

vorliegen,  ohne  dass  sie  sicli.  vorlatiliir  wenïgstens.  un- 
zweideut.îg  nacbweisen  lasseu, 

Einwirkun^n  des   Iranzosiscbea  Drainas  auf  den 

<«)  Vor  ollmi  ilurrl,  Kfippel. 
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englischen  Clown  machen  sich  nirgends  bemerkbar.  Die 
Bllltc  der  franzosischen  Dramatik  fallt  ja  in  die  Zeit 

Ludwigs  XIV.  ;  erst  ini  englischen  Drania  der  Restaurations- 
zeit  erlangten  daher  die  Einfllisse  jenes  Drainas  das  Ûber- 
gewicht,  die  im  englischen  Renaissancedrama,  auch  ganz 
abgesehen  von  der  Koniik,  nur  geringftigig  waren.  Die 
Ankl&nge  an  die  Geschichte  von  Meister  Patlielin  in 

der  Roi  le  Will  Cricket's  in  Wily  (S.  424)  brauchen  nicht 
durch  direkte  Entlehnung  aus  der  franzosischen  Posse 
erklârt  zu  werden,  da  obige  Geschichte  vielleicht  zum 
internationalen  Gemeingut  der  Schwankttbcrlieferung  ge- 
httrt43*). 

Der  Hanswurst  des  deutschen  Dramas,  ur- 
sprlinglich  ein  dummschlauer  Bauer,  bat,  obgleich  er  als 
solcher  besonders  den  Rilpeln  oder  den  pfiffigen  Tfllpeln 
der  englischen  Biihne  entspricht,  auf  die  Ausgestaltung 
der  Rolle  des  Clowns  gar  nicht  eingewirkt,  wâhrend  um- 
gekehrt  der  Clown  durch  Vermittiung  der  englischen 
KomOdianten  in  Deutschland  auf  die  spatero  Entwickelung 
des  Hanswurstes  sehr  erheblichen  Einfluss  gewann.  In 
den  beiden  einzigen  auf  eincr  deutschen  Quelle  beruhenden 

Stticken,  worin  Clowns  vorkommen,  in  Marlowe's  Fau. 
(S.  873)  und  Dckker's  Fort.  (S.  424)  sihd  sie,  abgesehen 
von  der  schon  ini  deutschen  Volksbuch  von  Doktor  Faust 
vorkommenden ,  aber  ganz  unwesentlichen  Gestalf  des 
Pferdehandlers,  Zuthaten  der  englischen  Dichter. 

Kine  so  vielseitige  umfassende  Rolle  wie  die  des  Clowns 
liât  naturgemftss  eine  zahlreiche  Verwandtschaft.  Wir 
ktinnen  bei  den  mit  dom  Clown  verwandten  Dramen- 
gestalten  solche  unterscheiden,  mit  denen  er  als  typischer 
Vertreter  der  unteren  Volksklassen  von  Hause  aus  ver- 
wandt   ist,   und   solche,   zu    denen  er  erst  infolge  seiner 

m)  Wio  z.  B.  die  Geschichte  vom  Schneekinde,  die  in  der 
deutschen  Litteratur  schon  uni  das  .lahr  1000  behandelt  wird  (wModus 

Liebinctf,  vgl.  Kôgel  in  Pauls  Grundriss  II  225),  und  auf  die  auch  in 
den  Oo.  PI.  („Trial  of  Joseph  and  Mary")  angespielt  wird. 
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Funktion  als  lusti^p  Person  in  verwandtscbaftlicbc  Be- 

siehuugeo  tritt. 
Zu  den  scbon  mit  déni  Clown  in  toiser  iirsprihiglicben 

Gestalt  nahc  vcrwaiultcu  Rollen.  un  die  sicb  aber  kaum 

jamais  die  Kunkiiim  abiar  lostigen  Paraon  kniipfi.  gehflrt 

ziinâchst.  du  waibHutto  &egeflbild  dos  Clowns.  Wir 

liemerkcn  ;in  di'ti  weibliclicn  Clowns  angefanr  dteBélben 
Schattiwongen,  aie  wit  obea  an  ibrea  niiiiniiichm  Ver- 
wandten  beobaehtei  trabea,  Bb  glebt  weibliehe  Riipel. 
deren  Komik  bloss  objektiv  ist,  nnd  die  uucb  meut  dem 

Baiiernstande  angeboïen:  bnkannte  Beispiele  aolcher  weib- 
iieben  Riipel  bei  Shakespeare  shid  die  Banerndirae  Audrej 

in  As  und  die  Scbiifennnen  Mopsa*1*)  und  Dorcas  in  Wint. 
—  Die  Anime  in  Rom.,  deren  gemisch te  Komik  etwa  d« 
der  zwciteu  Kiassu  der  Clowns  entspivclien  VQrde,  slrllt 
von  allen  komischen  woiblichon  Gestalten  bei  Shakespeare 

noch  ain  ebesten  eine  lustîge  Persoa  dar;  iore  beBondexa 

durdi  WurlviTdri'hungeii  gekennzcidiiieiu  liLwissrnlif.il, 

lire  DnminliL'it,  GescliwiiizitrkfûL  tunl  Wicatigtaiierei  nad 

iiiii'li  typisfbi;  Kiiri'iisHiafteii  der  inantilichen  Clowns;  d;izu 

komint  noch  ihre  bei  Fraueo,  die  mit'  ûedriger  Gâtâtes* 
sliilV  sU'lii'ii,  SO  hftafige  NeigOflg  znm  Kuppeln,  uml  eût, 
ubrigens  sclion  wegcn  ibrer  Gutmuligke.it.  ziemlieh  unsrliiid- 
liciicr  Hang  znm  Rankespinnen.  —  Bei  Mrs.  Quickly. 
der  Gastwirtin  zu  Eastcheap,  in  lieiden  Teilen  vnn  II  t 

und  in  H  5,  die  ïhilniiiii'l  ebenfalls  zu  deu  Clowns  recbnet 
(vgLS.810),  und  demi  Komik  aueli  in  die  zweite  Klasse 
der  Clowns  hineinpassen  wilrde,  achetât  mir  eiu  SelbsV 
zweck  in  disse?  Komik  vicl  weuiger  liervorzulreten,  als 

bei  (1er  Anime  in  Rom.  —  Den  clownarligen  Diemrn,  die 

meist  der  dritten  Klasso  der  Clowns  iingebtin'ji,  sind  die 
lUBtlgen  Kammerzofen  an  die  Balte  zu  stellen.  Ibre 

Komik  ist  abar  natiirlk'b  viel  weniger  derb  als  die  ibrer 
m&nnlicheo    Genossen:    eine    ibnen    mehr    oder    weniger 

■*)  Mopea  «ai  rin  typisi'licr  Namv  fur  Schaforônen;  (1er  Narre 

stammt  au?  Shliu-y 'n   iù'inan   .Arcfulia"    (vgl,  S.  88fl  und  Aiim.  374). 
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eigentiimliche  Beimischung  von  Koketterie  und  neckischer 
Grazie.  sowie  der  Mange!  der  bei  den  mànnlichen  Dienern 
liblichen  drolligen  Xaivetat  macht  sie  diesen  auch  recht 
unâhnlich.  Als  Beispiele  solcber  soubrettenartigen  Zofen 
bei  Shakespeare  seien  Lucetta  in  Gent.  und  Maria  in  Tw. 
genannt. 

Unter  den  mànnlichen  Verwandten  speziell  der  Rlipel 
unter  den  Clowns  ist  weitaus  am  wichtigsten  der  un- 
wissende  Dummkopf  htfheren  Standes,  ein  liberaus 
hâufiger  Typus,  den  besonders  das  Sittenlustspiel  bis  zur 
Abgedroschenheit  behandelt.  Das  bekannteste  Beispiel 
eines  solchen  Dumrakopfs  bei  Shakespeare  bietet  uns  der 
Landjunker  Sir  Christopher  Aguecheek  in  Tw.  (vgl.  S.  309). 

Meist  ist  dieser  Dummkopf  zugleich  ein  Geck  („gullu\  so 
Balurdo  in  Marston's  Mell.  und  Revng.,  Sir  Gregory  Fop 
in  Fletcher  s  Weap.  (S.  334). 

Noch  naher  steht  den  Rlipeln  oder  Tôlpeln  unter  den 
Clowns  der  reiche  junge  Mann  einfacher  Herkunft, 
der  die  vornehmen  Stutzer  der  Hauptstadt  in 
Kleidern,  Benehmen  und  Sprache  nachzuâffen 

sucht,  dabei  aber  wegen  soiner  Einfalt  gewtfhn- 
lich  von  Bauernfilngern  und  Schmarotzern  weid- 
1  i  c  h  g  e  s  c  h  r  o  p  f t  w  i  r  d.  Dieser  sich  auf  d  as  Sit tenlustspiel 
beschrankende  Typus  unterscheidet  sich  von  den  echten 
Clowns  eigentlich  mir  dadurch,  dass  seine  Komik  der 

Charakterisierung  dient,  nicht  Selbsteweck  ist.  Ben  Jonson's 
Stiicke  sind  besonders  reich  an  derartigen  Geétalten:  in 
\\\  begegnen  uns  der  vom  Lande  stammende  Pseudostutzer 
Steplien  und  sein  stadtischer  Geistesverwandter  Matthew, 
in  Ont  der  ahnlich  geailete  Fungoso,  u.  s.  w. 

Wie  wir  oben  (S.  335  ff.)  gesehen  haben,  hat  der  Clown 
zuweilen  auch  Àhnlichkeit  mit  einem  Miles  gloriosus, 
der  auch,  gleich  dem  Clown,  gross  im  Essen  und  Trinken 

zu  sein  ptlegt4-15). 
Dem  vorwiegend  subjektiv-komischen  Diener  steht  der 

*■»)  Vgl.  Graf  S.  21. 
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ausschliesslich  subjektiv-komische  Page  nahe  (vgl.  S.  438), 
der  «als  ein  naseweiser,  witziger  und  scblagfertiger  Bengel 
vorgefiihrt  wird.  Beispielc  solcher  Pagen  bei  Shakespeare 
sind  Moth  in  LLL,  und  Falstaffs  Page  in  H4B,  ferner 
bei  Marston  Catzo  und  Dildo  in  Mell.,  bei  Ben  Jonson  der 
als  Page  der  Philautia  dienende  Gott  Mercury  in  Rev., 
bei  Middleton  Dandyprat.,  Doyt,  Truepenny  und  Pilcher 
in  Blurt,  u.  s.  w. 

Erst  durch  seine  Funktion  als  lustige  Person  geriet 
der  Clown  in  Berlihrung  mit  dem  Typus  des  komischen 
Spitzbuben,  mit  dem  er  von  Hause  aus  gar  nichts 
gemein  bat.  Wir  haben  manche  Clowns  kennen  gelernt, 

die  einen  mehr  oder  weniger  spitzblibischen  Anstrich  auf- 
weisen.  Nattirlich  gleichen  den  Spitzbuben  eher  die  Clowns 

der  dritten  und  vierten  Klasse4™);  aber  auch  unter  den 
Clowns  der  zweiten  Klasse  nahern  sich  einige  den  Spitz- 

buben **7).  Der  Typus  des  komischen  Spitzbuben  wurde 
schon  durch  eine  (J  estait  der  Misterien  vorbereitet,  nam- 
lich  durch  den  Schafdieb  Mak  im  zweiten  Hirtenspiel  der 
T.  PL  (vgl.  S.  38).  dessen  Rolle  der  einer  lustigen  Person 
nahekommt.  Dass  der  Vice  oft  einem  komischen  Spitz- 

buben gleicht,  versteht  sich  bei  seiner  Doppelfunktion  als 
allegorischer  Vertreter  dés  Lasters  und  als  lustige  Person 
ganz  von  selbst.  Dies  Spitzbubentum  des  Vice  mag  auch 
mit  zur  Ànnaherung  des  Clowns  an  den  Typus  des  komi- 

schen Spitzbuben  beigetragen  haben.  Das  gelungenste 
Exemplar  eines  komischen  Spitzbuben  stellt  Autolycus  in 

Shakespeare's  Wint.  dar,  auch  eine  Art  lustige  Person 
dièses  Stîickes,  aber  einem  Clown,  wenigstens  in  seiner 
ursprunglichen  G  estait,    durchaus   unahnlich  (vgl.  S.  445). 

4**)  Von  den  Clowns  der  dritten  Klasse  gehoren  hieher  Slipper 

in  Greene's  J  4,  der  Clown  in  Th.  Heywood's  Prent..  Dondolo  in 
Middleton  s  Diss..  Gothrio  in  Massinger's  Rashf.,  Rodamant  in  J.  Shir- 
ley's  Patr.  :  von  denen  der  vierten  kommt  vor  allen  andern  der 
Clown  in  Fletcher's  Pair  in  Betracht. 

♦s7)  Ratte,  Dick  und  Robin  in  Lyly's  Cal.,  Juniper  und  Onion  in 
Jonson's  Case. 



—     462     — 

Auch  Falstaffs  Spicssgesellen  Qadshill,  Peto?  Nym,  Pistol 

und  Bardolph  in  H  4  A  und  B,  H  5  und  Wiv..  die  Thiimmel- 
(I  256  ff.)  ebenfalls  zu  den  Clowns  rechnet,  sind  raeines  Er- 
achtens  besser  unter  die  komischen  Spitzbuben  einzureihen; 
eineni  Clown,  und  zwar  einem  Riipel,  gleicht  noch  am 
meisten  von  ihnen  der  stumpfe  wortkarge  rotnasige  Saufer 
Bardolph:  bei  den  (ibrigen  ilberwiegt  die  subjektive  Komik. 
—  Als  hervorragendes  Beispiel  eines  komischen  Spitz- 

buben ausserhalb  der  Dramen  Shakespeare's  nenne  ich 
noch  den  Priester  und  Strassenrâuber  Sir  John  von 
Wrotham  in  Oldc. 

Es  ist  wohl  zu  beachten,  dass  Shakespeare  in  Hml. 
(II  2,  335  ff.)  den  Humoristen  htfheren  Stils  („the 

humwoiis  man")  ausdriicklich  vom  Clown  als  dem  Trâger 
der  niederen  Komik  unterscheidet.  Solche  Humoristen. 

die  wir  gewissermassen  als  lustige  Personen  in  hoherem 
Sinne  bezeichnen  konnten,  sind  bei  Shakespeare:  der 
Bastard  Faulconbridge  in  John,  Mercutio  in  Rom.,  Jaques 
in  As;  auch  Biron  in  LLL  und  Benedick  in  Ado,  einen 
Biron  zweiter  Potonz.  dQrfen  wir  wohl  hieher  zahlen. 

Den  Schluss    dièses  Abschnitts.    und    damit   zugleich 
•  •  • 

auch  der  <ranzen  Untersuchung  muge  eine  Ubersicht  tlber 
die  Xamen  der  Clowns  bilden,  wobei  nur  solche  X amen 
berlicksichtigt  werden  sollen,  die  in  irgend  einer  Hinsicht 
bemerkenswert  sind.  Von  vielen  Clowns  erfahren  wir  nur 

den  Vornamen;  dieser  gehort  meist  zu  den  cnglischen  All- 
tagsnamen,  wodurch  die  Clowns  von  den  einen  selteneren 
Namen  tragenden  Personen  hoheren  Standes  unterschieden, 

und  als  gewohnliche  Sterbliche  niederen  Standes  gekenn- 
zeichnet  werden.  Solche  alltiigliche  Clownsnamen  sind: 

Adam  (Glass),  Andrew  (Eld.),  Dick  (Cal.,  Fau),  Grog- 

ory  (Rom.),  Hodge1"')  (Angry,  Cromw.),  Hugh  (Cumb.), 
James  (Capt.),  Jenkin41*)  (Geo.),  Ralph  (dreimal:  in 
Gai.,  Fau.  und  Cobbl.).  Robin  (Gai..  Fau.).  Roger  (Vex.. 
Trav.),  Simon  (Mayor).  Tom  (Orl.,  Cumb.),  William  (As). 

43S)  Kosewort  fur  John. 



Andere  Clowns  wefden  hei  ihren  Familienuamen  go- 

iKiiuit.  Von  diesen  sind  fifilich  imr  weaige  eebte  Kamilien- 
namen,  die  aucli  iin  wirklichen  Lcben  nicht  untfewfihnlicli 

sind;  z.  B.  John  Hobsfoder  Dobs)4")  (E4  A),  Sanders4*") 

(Shr.  A),  fernor  Toni  Miller  (Slraw).  l'uddy4")  Banks 
(Ednt.t.  Ecbte  Personennamen  sind  auch  noch  .John 

Adroyaea  (Prom..  v^l.  s.  3H8)  und  Ohristoptaer  Sly***) 
(Sur.  À  und  B). 

Schon  atwas  auffiillig  siud  folgende  Xanien,  die  den 

Kindruck  inachen,  als  wiiren  aie  nicht  ans  der  Wirklich- 

keit  entlehnt,  Boudera  crfunden,  die  aber  noch  keine  Be- 
ziehnng  àuf  die  PersiSnliehkeit  ihres  Triigers  ausdrficken: 

Basket-Hilts  (Tub).  Boss  (Wontj,  Bunch  (Wenk.l. 
Cargo  (Kingd.),  Elbow  (Haas.),  Eiute  (Mids.),  Juniper 

(Cm»),  Mu.'h"'!  (Downf..  Deatb),  Pau  (Tub),  l'ipkin 
(Howt,  Quince  (Mids.).  Seacoal  (Ado),  Slipper  IJ  4), 

Snug  ("Mids.l.  Stilt.  (Honni.). Beî  vielen  andern  Namen  ist  BChon  deûtHeb  der  £weck 

zu  erkeiiutiii,  dem  betreflenden  Clown  cineii  liieliiTlirlicn 

oder  gar  ver&chtlïeben  An&trteb  en  gefaen,  aber  obaedus 

soiist  ein  Zosaramenhang  ïwisohen  den  Nomes  und  seinera 

Trader  bOfltebt.  SoloQfl  Namen  sind:  lï lu  rt  "*)  {Blurt), 

(■ob(Iu),  Doomes*")  (Angry),  cnstard  iLL.L.1.  Cuckoo 

(Blurt),  Cariai?*)  (Wounds),  Derïck***)  (Vict.),  Dog- 
berrj  (Ado),  ttarllo  (Blurt),  Woaee  (Mur.).  Oatcafce 

(Ado),  Onion  (Case),  Slabher  (Blurt),  Snout  iMids.i. 

Turnop  |-  Turnip]  (Cunih.).  Wart  (H4B). 
Wir  gelangen  nun  zu  den  sogenannteu  „rcdendon 

Namen",  d.  h.  solchen,  die  dte  PersOnïicnteiten  ïbrer  Trager 
•■■■■,  8Û  und  l'ob  sind  Abkûrzun^n  rn  Botert, 
w'\  Von  Atrxamler  ab/.uleiten. 
Hl)  Kofieforn  von  Cuthbert. 
«*i  Vgl.  Lee  S.  161  Anm. 
«>)  Der  Name  Stnch  Ist  vielle!**!  decfi  Ustortodh;  *B>  Anm.248. 

***(  Veraehtung  ausdrùekondui'  Ausnil'. 
«5)  coom  =  Ruas.  Schlacke. 
***)  VerHcbtliche  Beïi'ichnung,  l'ip'iiilii'h  .Stuizaehwanz'. 
M')  Henker,  Galgen.  urspriïnglicb  Eigenname  eines  H™kers. 
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in  irgend  einer  Beziehung  kennzeiehnen448).  Die  Mkidor- 
wertigkeit  der  ganzen  Person  deuten  folgende  Namen  an: 

Bubble  (Quoqu.),  Fecble,  Mouldy  und  Shadow44i) 
(aile  drei  in  H4B).  Dummheit  bezeichnen  die  Namen 

Doodle450)  (Weap.),  Dull  (LLL.),  Simple  (Wiv.),  wohl 
auch  Bullcalf  (H4B).  Der  Name  Clay  (Tub)  soll  viel- 
leicht  die  Geistlosigkeit  seines  Tr&gers  ausdrîicken,  der 
gleichsam  nur  Leib  sei.  Der  Name  Poppy  (Wounds)  odèr 

Puppy  (Tub)  bedeutet  „Gelbschnabelu.  Eine  Neigung 
zum  Prahlen  bezeichnen  die  Namen  Rod  amant  [  lïodomont] 

(Patr.)  und  Swash4SI)(Bcdn.).  Der  Name  Bullythrumble 
(Selim.)  ist  eine  Zusammensetzung  von  „hullyu  Eisen- 
fresser,  und  „to  thrumble"  ungeschickt  handhaben;  er 
drlickt  also  zugleich  Prahlsucht  und  Ungeschicktheit  aus. 
Der  Name  Busy  (Const.)  soll  offenbar  die  wichtigthuerische 
Vielgescbâftigkeit  seines  Tr&gers  kennzeichnen.  Auf  Trunk- 
suclit  scheint  der  Name  Kilderkin  (Blurt)  binzudeuten. 

Unappetitlich  ist  der  Name  Piss-breech  (Blurt).  Der 
Clown  Speed  (Gent)  wird  durch  seinen  Namen  als  ein 
flinker  Diener  charakterisiert.  Ira  Namen  Cricket  (Wily) 
spricht  sich  die  sorglose  Frflhlichkeit  seines  Triigers  aus. 
Auf  das  Spassmachertum  des  Clowns  spielen  folgende  Namen 

an:  Fiddle4")  (Exch.),  Clench"»)  (Tub),  Crotchet 
(Comp.)  und  Firk4*4)  (Shoem.).  Der  Name  Medley 
(Tub)  soll  vielleicht  die  litterarischen  Bestrebungen  des 
betreffenden  Clowns  lâcherlich  machen.  Als  Geistes* 
verwandte  erscheinen  schon  durch  ihre  Namen  Metaphor 

^  Da  beim  Vice  Name  und  Kolle  sich  stets  decken,  sind  im 

(irund  aile  Vice-Namen  „redende  Namen":   vgl.  auch  S.  303. 
449)  Gleichsam  „der  blosse  Schatten  ein«»s  Menschen",  wkein 

Mensch  im  vollen  Sinne".  In  Fort,  bezeiehnet  Shadow  den  treuen, 
seinem  Herrn  wie  ein  Schatten  folgenden  Diener. 

46°)  Einfaltspinsel. 
-161)  sirask  veraltet  •=  Prahlerei. 

t®2)  Urspriïnglich  =  „GeiKe*\  dann  wGeigoru,  dann  auch  „Spass- 

macher44. 4kî)  Veraltet  =  pwt. 
4b*)  croidiet  und  firk  beides  =  Laune,  Grille. 
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(Tub)  und  Proverbs  (Angry).  Der  Name  Bottom455) 
(Mids.)  h&ngt  wohl  mit  dem  Weberkandwerk  des  betreffenden 
Clowns  zusammen.  Starveling  (Mids.)  bezeichnet  die 
sprichwtfrtliche  Hungerleiderei  der  spindeldlirren  Schneider. 
Auf  die  Kleidung  beziehen  sich  die  Namen  Shorthose 

(Wit),  Patch-breech  und  Pilch456)  (beide  in  Per.). 
Nach  den  englischen  sind  Clownsnamen  aus  dem 

Italienischen  am  hâufigsten.  Italienische  Personennamen 

sind:  Hilario457)  (Pict.),  Lentulo  (Rare),  Lollio  (Tim.  A, 
Chang.).  Frisco  (Engl.)  ist  wahrscheinlich  dem  ital. 
Fresco  (Abkiirzung  von  Francesco)  gleichzusetzen.  Ûber 
den  italienischen  Ursprung  des  Namens  Corebus  vgl. 
Anm.  372.  Nach  italienischen  Gattungsnamen  sind  folgende 

Clowns  benannt:  Biondello458)  (Shr.  B),  Calandrino459) 
(Flor.),  Dondolo299)  (Diss.),  Gobbo480)  (Merch.).  Wie 
beliebt  die  italienischen  Namen  im  englischen  Renaissânce- 
drama  waren,  geht  auch  daraus  hervor,  dass  man  auch 

Worter,  die  zum  englischen  Sprachgut  gehoren,  mit  ita- 
lienischen Endungen  behângte:  so  bei  Galoshio461)  (Val.) 

und  Penurio462)  (Pleas.).  Die  englischen  Dichter  er- 
fanden  sogar  willkUrlich  Namen,  die  italienisch  klingen 
sollten,  die  aber  im  Italienischen,  so  weit  ich  urteilen 

kann,  nicht  gebr&uchlich  sind;  so  Bombo  (Royal),  Cor- 
bulo  (App.  B),  Dromio  (Err.),  Gothrio  (Bashf.),  Grumio 
(Shr.  B),  Pambo  (Nightc),  Piperollo  (Sist.),  Stephano 
(Tp.),  Strumbo  (Locr.).  Den  Namen  Soto  (Pleas.,  Gipsy), 
der   ebenfalls  unitalienisch   ist,   dttrfen  wir  vielleicht  als 

**)  Knauel. 
^  Lederwams. 

w)  Ital.  Ilario;  der  Name  driickt  zugleich  den  heiteren  Sinn 
des  Clowns  aus  (vgl.  S.  346). 

^  Der  etwas  Blonde. 
4fie)  Brachvogel,  Wiesenlerche. 
**>)  Buckel,  Hôcker. 
i*1)  Ital.  galoscia,  engl.  galosh  =  Ûberschuh;  der  Name  deutet 

die  Tretbarkeit  seines  fusstrittbedurftigen  vielgepriigelten  Inhabers  an. 
^  Ital.  penuria,  engl.  penury  =  Diirftigkeit,  Not;  der  Name 

weist  auf  den  bestandigen  Hunger  des  Clowns  hin. 
Palacstra  XVEL  30 
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aus  dem  engl.  und  franz.  sot  =  ̂ Dummkopf",  und  einer 
italienischen  (oder  spanischen?)  Endung  bestehend  er- 
kl&ren. 

Aus  dem  Spanischen  stammen  zwei  „redende  Namena  : 
Bobadilla483)  und  Lazarillo484)  (beide  in  Cure). 

Portugiesischen  Ursprungs  ist  vielleicht  der  Nanie 
Pimponio485)  (Opp.) 

Griechische  Personennamen  sind  Bromius  (Amynt.), 

Corydon488)  (Mistr.)  und  Dametas487)  (Arc),  lateinisch 
die  Namen  Gallus  (Braz.)  und  Socia488)  (Silv.). 

**)  Zunachst  ist  der  Name  gewiss  auf  den  des  Miles  gloriosus 

Bobadill  in  Jonson's  In  zuriïckzufdhren;  dieser  beruht  aber  hochst 
wahrscheinlich  auf  dem  span.  bobatel  =  Dummkopf. 

***)  Span.  =  armes  Kind  im  Lazarus-  oder  Grindspital;  der 
Name  soll  offenbar  die  klagliche  kôrperliche  Verfassung  des  halb- 
verhungerten  Clowns  bezeichnen. 

♦*)  Port,  pimpona  =  Geziertheit,  Prahlerei,  was  auf  die  be- 
treffende  Rolle  wohl  passen  wtirde. 

^  Typischer  Schafername,  der  aus  Theokrit  stammt. 
***)  Ûber  die  unmittelbare  Quelle  des  Namens  vgl.  S.  386. 
«»)  Sosia  bei  Plautus;  vgl.  S.  418. 

■««» 

i 

\ 



Register. 

Aeschylus:  277. 
Albion  Knight(Alb.):  140.  196.  206. 
Appius  and  Virginia,  sieh:  Bower. 
Ariosto  :  Orlando  Furioso  Anm.  372. 

Suppositi  408.  414. 
Arlecehino:  22.  456.  Anm.  359. 
Armin:  Valiant  Welshman 
(Welshm.)  362.  391. 

Badin:  22. 
Baie:  136.  140. 

Comedy     Concerning    Three 
Laws    (Laws)    126.   127.  128. 
135.  140.  197.    201.    207.  211. 
216. 

.John  Baptistes  (Bapt.)  135. 
King  .John  (John  A)  128—130. 

169.  178.  197.    207.    208.  209. 
210.  211.   Anm.  105. 

Temptation  of  Our  Lord 
(Tempt.)  135.    Anm.  82. 

Bandello:  Anm.  400. 
Barclay.  Ship  of  Fools  146. 
Barden:  Anm.  182. 
Bauern:   8.   29.   30.  116.  166.    170. 

171.  307.  808.  309.  310.  311.   312. 
313.  337.  372.  374.  375.  384.   385. 
387.  388.  389.  390.  891.  392.   394. 
899.  402.  421.  423.  424.  430.   434. 
452.  454.  455.  458.  459.  Anm.  17. 
155.  315.  317. 

Bauernlûmmel,  sieh:  Liimmel. 
Beaumont,  sieh:  Fletcher. 
Beelzebub:  64.  70.  76.  77.  79. 
Anm.  90. 

Belfagour:  76.  77.  Anm.  90. 
Belial:  70.  72.  75.  76. 

Bileam's  Esel:  139.  183.  Anm.  147, Boccaccio  :  Decamerone  Anm.  297. 
Bôser  Engel:  72.  73.  76.  77. 
Anm.  84.  89.  90. 

Bbsewicht:   192.  293. 
Bordellnarr:  223.  279—282.  300. 
Bower:   Appius   and  Virginia 

(App.  A)  168.  169.  176.  198.  201. 
207.  212.  402.  433.  Anm.  381. 

Brandes,  Georg:  274.  Anm.  272. 
Brandi:  81.  114.  115.  120.  121.  124. 

134.  136.  140.  159.  163.  170.    176. 
178.    182.    Anm.   42.  90.   95.  98. 
132.  134.  142.  143.  162. 

Brant:  Narrenschiff  122.  145.  250. 
Brewer:  Lingna  158. 
Brome:  296. 

Narren  296.  297. 
Queen  and  Concubine  (Conc.) 

239.   241.    243.  244.  245.  246. 
247.   250.   252.  254.  255.  297. 

Queen's  Exchange  (Qu.)    247. 249.   250.   252.  264.  297.  304. 

Weeding  of  the  Covent  Gar- 
den;    or,     The     Middlesex 
Justice  of  Peace  (  Weed.)  296. 

Buffoon:  225. 
Bugbears  (Bugb.):  Anm.  382. 
BuUen:  Anm.  409. 
Bulwer:  Pelham    Anm.  398. 

Cain:  80.  31.  84.  85.  41.  48.  44.  64. 
208. 

Calisto   and  Melibaea  (Cal.):   404. 
Anm.  386. 

Castle  of  Persévérance  (Pers.):  72. 
73.  77.  82.  101.  115.  198.  219. 
Anm.  124. 

Cervantes:  4S4. 
Don  Quixote  294.  301. 
Anm.  290.  431. 

Gitanilla:  443. 
Chapman:  Alphonsus  Emperor  of 
Germany  (Germ.)  180.  181. 

8<T 
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Ohapman:  Bussy  d'Ambois(Bussy) Anm.  236. 

May  Day  (May)  Anm.  317. 
Chaucer:  221.  240.  287. 

House  of  Famé  159.  Anm.  183. 
Chester,  Charles:  285. 
Chester  PJays  (Ch.  PL)  27.  28. 
Anm.  72. 

Antichrist  04.  Anm.  53. 

Bileam's  Esel  Anm.  147. 
Cain  30. 
Dâmonen  Anm.  53. 
Folterer  Christi  31. 
Hirten  der  Weihnacht  34.  35. 

30.  37.  39.  44.  45. 
Lucifer  65.  70.  Anm.  80. 
Satan  03. 
Teufel  59.  61.  03.  78. 
Anm.  53.  59.  83. 

Trowle  35.  44.  45.  40.  47. 
Anm.  38. 

Wirtin  ans  Chester  03. 
Chettle,    Blind    Beggar  of  Bednal 

Green,  sieh:  Day. 
Death  of  Robert  Karl  of  Hunt- 

ington,  sieh:  Munday. 
Jlofïman;    or,    Revenge    for  a 

Kather  (HoiTm.)  3*4.  403. 
Anm.  325.  352. 

Ch.&  Haughton&Dekker:  Patient 
Grisel  (Griss.)  239.  241.  243.  248. 
250.  257.  287-2S9.  290.  304. 
Anm.  333.  397. 

Sir  John  Oldcastle,  sieh: 
Munday. 

Oibber:  Provok'd  Husband,  sieh: Vanbrugh. 
City  Fools:  222. 
Clowns:  8.  9.  22.  23.  24.  25.  26.  40. 

41.  42.  82.  86.  110.  133.  142.  153. 
154.  168.  172.  181.  188.  186.  187. 
188.  201.  213.  215.  210.  217.  218. 
225.  233.  234.  255.  250.  257.  263. 
264.  265.  266.  271.  281.  283.  284. 
287.  290.  292.  293.  294.  295.  297. 
298.  300.  302.  305-466. 
Anm.  109.  179.  248.  258.  274. 

Collier:     104.    108.  115.     Anm.  77. 
86.  113.  124. 

Common  Conditions  (Cond.):    175 
bis  178.    179.    190.  198.  200.  204. 
207.  212.  214.  215.  226.  402. 
Anm.  100. 

Contention  betweenLiberality  and 
Prodigality  (Lib.):  168. 

Conversion    of  St.    Paul    (Conv.): 
51.  75.  70. 

Cook,  John:  Green's  Tu  Quoque; or,    The    City   Gallant  (Quoqu.) 
315.    330.  332.  305.  394.  395.  404. 
Anm.  310. 

Cooke,  Joshua:    How  a  Man  may 
choose  a  Good  Wife  from  a  Bad 
(How)    326.    343.    351.    304.    365. 
429.  403. 

Corporation  Fools:  222. 
Cota,  Rodrigo:  Celestina  404. 
Coventry  Plays  (Co.  PL):  05.  108/ 
Anm.   10.  20.  47.  72.  81.  83.  433. 

Backbiter  Anm.  128. 
Cain  30. 
Folterer  Christi  31. 
Hirten  der  Weihnacht  a*.  37. 
Judas  05. 
Lucifer  08—70.  73.  102. 
Satan  57.08-70.  102.  Anm.  83. 
Teufel  05.  78.    Anm.  83. 

Coxcomb:  220.  442. 
Cradle  of  Securitv  (Soeur.):     104. 

140.    Anm.  118." Crodo-Spiel:  115. 
Creizenach:  O.S.  107.     Anm.  Ils. 
Oushman:  Anm.  08.  73.  77.  81.97. 

109.  117.  121.  124.  130.  135.    137. 
152.  100.  170. 

Cyniker:  193.  303. 

Damonen:  02.  07. 
Damonen  (niedere):  00.  94.  95. 
Davonport:  City  Nightcap  (Nightc.) 

355.  359.  443.  444.  456.  405. 
Day  &  Chettle:     Blind  Beggar  of 

Bednal  Green  (Bedn.)   336.  352. 
353.  394.  464.     Anm.  451. 

Dekker:  Clowns  424.  425.  442. 
Match  me  in  London  (Match) 

346.  442. 
Old  Fortunatus  (Fort.)  99.  100. 

180.    332.    367.  424.  425.  458. 
Anm.  106.  110.  121.  122.  449. 

Patient  Grisel,  sieh:  Chettle. 

Shoemaker's  Holiday  (Shoem.) 
321.  357.  424.  464.  Anm.  454. 

D.  &  Webster:  Sir  Thomas  Wvat 

(Wyat)  425. 
1  ).  &  Ford  :  Sun's  Darling  (Darl.)  21 9. 

Witch     of    Edmonton,     sieh: 
Rowley,  William. 

Wonder  of  aKingdom(Kingd.) 
426.  463. 
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Dclius:  Anm.  272.  270.  364. 
Dibelius:  101.     Anm.  805. 
Diencr:     38.    42—52.   67.   141.  140. 

151.  101.  108.  175.  176.  170.    187. 
217.  223.  300.  311.  313.  316     333. 
.134.  .?$38.  307.  372.  373.  377.    381. 
388.  380.  302.  303.  304.  305.    300. 
307.  3<)8.  300.  400.  401—437.  438. 
430.  440.  442.  443.  444.  445.    440. 
452.  454.  455  —  457.  450.  Anm.  itô. 
38.  40.  42.  43.  208.  312.  315.  363. 
380.  381.  382.  302.  425.  430.    452. 
450.  460. 

Doran:  208.     Anm.  204.  208. 
Douce:  226.  220.  231.  264.  280.  208. 
Anm.  77.  108.  280.  302. 

Drayton,  Sir  John  Oldeastle,  sieh: 
Mundav. 

Dryden:   Tempest  451. 
Dvmock:  Pastor  Fido  436. 

Échecs  amoureux:  120. 
Edwards:     Damon     and     Pithias 

(Dam.)  337.  JWft.  372.  .m  303.  403. 
Krlauer  Spiele:  Anm.  70. 
EvangeliuraNicodomi:56.  Anm. 60. 
Everyman  (Ever.):  121.  Anm.  VM. 
Evcry   Woman    in    Her    Humour 
(Wom.)  420.  403.    Anm.  247. 

Ey:  265. 

Fair  Em  (Em):  M7.  400. 
Falstaff:     2.    25.  20.    278.  282.  335. 

3£2.  394.  430.  442.     Anm.  280. 
Famous    Victories     of    Henry    V. 

(Viol.):  338.  302.  406.  463. 
Anm.  447. 

Faust  (Volksbuch):  373.  458. 
Fischer,  Rudolf:   Anm.  154. 
Fleay:  202.  433.  434. 
Fletcher:  205.  431. 

Clowns  365.  JW5.  386.  395—307. 
4M— 433.  444.  445.  450. 

Narren  236.  253.  201-296.  305. 

Beggar's  Bush  (Bush)  385.  380. Anm.  313.  427. 
Double  Marriage  (Double)  253. 

202.  293.  301. 
Anm.  288.  200.  411. 

Elder  Brothor  (Kld.)  334.  353. 
350.  432    433.  402. 
Anm.  ;U4.  î*80. 

Fair  Maid    of   the  Inn    (Fair) 
359.  360.  444.  445. 
Anm.  420.  430. 

FI.  &  Beaumont:  Love's  Cure;  or» 
The   Martial   Maid   (Cure)   346- 
347.  401.  430.  466. 
Anm.   463.    464. 

Fletcher:    Mad  Lover   (Mad)  240. 
253.  254.  256.  292.  301.  Anm.  351. 

FI.  &  W.  Rowley:     Maid    in    tho 
Mill  (Mill)  320.  *15.  362.  365.  432. 

NiceValour:  oi\The  Passionate 
Madman  (Val.)  239.  253.  292. 
303.    339.    343.  3&3.  Îi67.  387. 
395.  396.  4H0.  450.  465. 
Anm.  380.  461. 

Pilgrini  (Pilgr.)  Anm.  199.  214. 
I^ophetess  iProph.)   239.  253. 

254.  255.  250.  202.   293.   294. 
301.  303. 

Two  Noble  Kinsmen,  sieh: 
Shakespeare. 

Wife  for  a  Month  (Wife)  244. 
245.  252.  253.  254.   292.   294. 
295.  301.  303. 

Wit  without  Money  (Wit)  329. 
î*65.  430.  431.  454.  465. 

Wit  at  Se  veral\Yeapons(  Weap.) 
XU.  34.3.  301.  362.    305.    396. 
397.  460.  404.   Anm.  380.  450. 

Women  Pleased  (Pleas.)   330. 
365.  401.  431.  432.    443.   457. 
465.  466.    Anm.  462. 

FoltorerChristi:  31—34.  35.40.41. 
44.  02. 

Ford,  Sun's  Darling,  sieh:  Dekker. Witch  of  Edmonton,  sieh: 
W.  Rowley. 

Fortunatus  (Volksbuch):  424. 
Four  Eléments  (Elem.):    121.  122. 

197.  205.  371. 
Friar  Rush:  95.     Anm.  54. 
Fullonius:  Acolastus  182. 
Fulwell:  Like  will  to  Like,  quoth 

tho  Devil    to    the  Collier  (Like) 
81.    82.    102.    173-175.   198.  200. 
205.   207.  212.  214.  217.  :535.  372. 
Anm.  92.  MO. 

Furnivall:  Anm.  89. 

Gascoigne:    Glass  of  Government 
Anm.  153. 

Supposes  (Supp.)  403.  414. 
Gen«'e,  Rudolf:  Anm.  255. 
Glapthorne:    Wit    in  a  Constable 

(Const.)  359.  365.  400.  464. 
jléomen:  220. 

i   Gnaphaeus,  sieh:  Fullonius. 
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Godly  Queen  Hester,  sieh:  Queen 
Hester. 

Goodfellow,    sieh:     Robin    Good- 
fellow. 

Gosson:  152. 
Gracioso:    22.   294.   801.  404.  405. 

431.  432.  443.  456.  457. 
Anm.  387.  431. 

Greban:  40.    Anm.  26. 
Green,  Thomas:  394. 
Greene,  Robert:  Clowns  368.  374. 

389.  390.  407—409.  446.  447. 
Friar  Bacon  and  Friar  Bungay 

(Bac.)  86.  247.  249.  251.  254. 
255.    2&3.   303.  335.  340   356. 
374.  407.    Anm.  236.  311. 

George-a-Greene,   the  Pinner 
of  Wakefield  (Geo.)  362.  407. 
462.    Anm.  438. 

.James  TV.  (.1  4)  340.  350.  351. 
360.    367.    368.  408   409.  463. 
Anm.  258.  436. 

Gr.  &  Lodge:    Looking-Glass  for 
London  and  England  (Glass)  86. 
319.  335.  336.  364.  368.  374.  408. 
462.   Anm.  410. 

Orlando    Furioso    (Orl.)    389. 
390.  462. 

Selimus  (Selim.)  321.  339.  366. 
374.  464.    Anm.  330. 

Grim,    the     Collier    of    Croydon 
(Grim):  95.  393.  394. 

Grimald:  Archipropheta  170. 
Guarini:  Pastor  Fido  436. 

Hahnrei:    160.    184.    187.   207.  240. 
245.  262.  359.  388.  444. 

Halliwell:  104.    Anm.  68.  141. 
Hanswurst:  22.  458. 
Harlekin,  sieh:  Arleechino. 
Harrowing  of  Hell  (Harr.):  52.  56. 
Harsenet:  84.  85.     Anm.  97. 
Harvey,  Gabriel:  158. 
Hathwaye,    Sir     John    Oldcastlo, 

sieh:  Munday. 
Hanghton:  Anm.  397. 

Fnglishmen   for   My   Money; 
or,  A  Woman  will  hâve  Her 
Will  (Engl.)   322.   335.   349. 
.'550.    352.    357.  359.  367.  425. 
426.  465.    Anm.  425. 

Patient  Grisel,  sieh:    Chettle. 
Hausnarr:  22.  96.  97.  137.  156.  165. 

168.  181—185.  213.  215.  220.  222. 

226.  229.  236.  263.  265.  271—270. 
286—289.  296.  303.  310.  452. 
Anm.  100.  294.  392. 

Hayn:  264. Hazlitt:  104.  191. 

Henry  V.,  sieh:  Famous  Victories 
of  Henry  V. 

Heywood,  John:  Anm.  136. 
Dialogue    of  Wit    and    Folly 

(Follv)  186.  224. 
Four  P  s  (ivs)  79.  80.  128.  193. 
Merry    Play    between    Johan 

Johan  the  Husband,  Tyb  His 
Wife,  and  Sir  John  the  Pries! 

(Tyb)  175.  186.  187. 
Pardoner  and  Friar  (Pard.)  128. 
Play  of  Love  (Love)   98.    106. 

159.  162.  163.  199.    205.    2o7. 
216.  217.    Anm.  117.  177. 

Play  of  Weather  (Weath.)  98. 
101.    103.    105.    106.  153.  159 
bis  162.    169.    171.   172.    1S5. 
199.   205.   207.  209.  214.  217. 
402.    Anm.  117. 

Hcywood,  Thomas:    298.  353.  356. 
369.  370.  417.  449. 
.Clowns  298.  353.  356.  369.  393. 

417-423.  439.  440.  449. 
Brazon  Age  (Braz.)  332.   418. 

419.  466.     Anm.  355. 

Captives:    or,   Tho    Lost    He- 
covered  (Capt.)360.  365.  440. 
455.  456.  462.     Anm.  409. 

Challenge    for  Beauty  (Chall.) 
349.  422.  423. 

EnglïshTraveller  (Trav.)  321. 
329.  348.  357.  421.  462. 

Fair    Maid    of  the  Exehange 
(Hxch.)    321.    333.    353.    Î354. 
362.  419.  454.  464. 
Anm.  215.  320.  405.  452. 

Fair  Maid  of  the  West.  Part  î 

(West  A)  331.  &32.  344.  345. 
357.  420.  421.  422.  434. 

Anm.  .**46. 
—  Part  II  (West  B)  353.   420. 

421.  422.  434. 
H.  &  W.  Rowley  :  Fortune  by  Land 

and    Sea   (Land)   321.    327.    351. 
354.  355.  364.  369.  420.  422. 
Anm.  349. 

Four    Prentices     of    London 

(Prent.)  341.  417.  Anm.  436. 
Goldon  Age  (Gold.)   321.   344. 

347.  417.  418.  423.  Anm.  355. 
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Heywood,  Thomas:    If  you   know Jîg:    225.    234.    235.    286.  246.  300. 
360.  367.  454.  Anm.  195.  247.  254. nol  me,  you  know  Nobodr:  or, 

Tti>-  Truublfs    of  Qucen  Eliza- SU.  966.  257.  2S6. 
beth  (If)  361.  430.  441).    A  nia.  408. Jonson,   lien:    236     284.    295.    296. 

King  Edward  IV.Part  IfE4A| 384.  449.  450.  460. 
■■'■•.  4(«.    Audi.  439. Clown.  384.  :W.  301-303.  440. 

Lovc's   Mistress    iMistr.)    338. 
450. 

:;ts.    :i4H     :'.r.7    358.  366.  367. Narren  284-2*7.     Anm,  259. 
421.  422.  466.  Anm.  428.  466. Oute     i-     Allered    (Carte)    181. 

MudenbMd  weH  Lust  (Maid  i 
:t02.  898.  4M.  4M. 

348.  350,  422. Anm,  320.  890.  437. 
\-ilm.iv  .iihI  Somebody,  aieb; Devil  iw  an  Aaa  lUev.l  87.  88. 

Nobodr  — 
100.  181.  196.  Anm.  122.  2f.:t. 

»liape  ..r  Lucrèce  (Lucr.)    315. 
*     835.  410.  420.  433. 

Kverv    Mon    m    Bis   Humour 

lin)    898.    391.  392.  440,  450. 
Hovul  Kiiur  and  Loyal  Siibjecl 

(Subj.i  3".S.  422. 

460.  463.     Anm.  463. 

Ever.v  Man  ont  of  Hiw  Humour 
silvn  Aire  lSilv.)418.  455.  466. (Ont)  23».  242.  243.  256.  2S4 

Anni.  355.  468. bis  286.   29.V   «01.  304.  460. 
Thracian  Womler.  tàtbit Anm.  108   8B0. 

Thraeian  Wonder. Fountain    of    Self- Love;     or, 
IliekBramor  (HiekaoA:   122.   188. Cviithia's  Rcvels  (Kev.)  210, 

145.  103,    Anm.  137.  1U.  145. 
4*11. 

Birten  dwWaifauobt:  34-40.41. Staple  of  News  (Slnple)  284. 
44-46.  67. Taie  of  a  Tub  (Tub)  306.  827. 

ilisti-i..Diastîx  (llistr.l:  ST.  180.  106. 384.   387.    347.  355.  384.  385. 
Anm.  166. 302,   398.   449.  403.  464.  465. 

Hilurd:  230. Anm,  880,  427.  453. 
Hofnarr:  22  114   137.  213,  221.  222. Volpono;  or,  Tho  Foi  fVolp.| 

223.   224.  220.  22! t.  2:W..  261    2i"î. 
286.  287.  301.  304. 

265.  266-271.   27tl-27ll.  28 r..  28*., Anm.  186.  250. 
290.   201.  292.  203.  294.  295.  297, Juggler:  225.     Anm.  192. 
298.  800.  801.     Anm.  191,  408. 

Holinshed:  276. Kempe:  Anm.  255, 
Hone:  228, Kinjr  Darius  (Ilar):   134-137,   110. 
Howard,  .lames:  Ail  MUlakon;  or, 196.   200.  201.  2115.  209.  211.  214- 
The  Mad  Couple  451. Kin^-Leir  ami  IlisTlireelIniighlers 

Hugo  von  St.  Victor:  Anm.  120. (Leîrl:   276.   874,   375.  381.  382. 
406.  407. 

Impatient  l'overly  {Irop.)  134.  193. Klein,  J.  L.:  Anm.  108. 

lli^Mlrtlil  :    1  lisoln-ilirlll    1  'liilil 
Knack  la  know  a  Knavo  (Knack) 

(Llisnb.)  81. 382.  398.    Anm.  37. 
Kobolde:  95. 

Jack  Drnm'h  Enlerlaiiimenl,  sieh: Koeppel:  287.  Anm.  297.  399.  400. 
Mars  ton. 401.  432. 

Jack    jBgriei    (Jnggtl     164-166. Kreyssig:  Anm.  79. 
ISO.   i!H).   Mi.    -M,.  21  r».  217.  227. Kyd,   Rare  Trinmps  of  Love  and 
371.   418.     Anm.  152.    340.    MR. Fortune,  sieh  :  Rare  THumpbs  — 
380.  40(5. Spaaisli  Tragedv  (Span.)   192. 

JftCft  BtZWW  (Slraw):  356.405.400. 357. 
463.  463. 

Jacob  und  Bttfl  (Jaa);  403. Lady  Alimony:  451.     Anm.  370. 
Jesler:    221.    224.    266.    283.    284. Life    and    Dealb    of   Jack    Slraw. 

285.  202.  293.  294 sieb:  Jack  Straw, 
Anm.  101.  285, 

Lightborn,  sieh:  J.licirer, 
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Lilly,  sieh:  Lyly. 
Lingua,  sieh:  Brewer. 
Lipps:  14.    An  m.  7. 
Locrine(Locr.):  318.  322.  ÏW3.  335. 

830.  340.  351.  355.  359.    364.  366. 
367.  368.  389.405.465.  Anna.  395. 

Lodge,  Looking-Glass  for  London 
and     England,    sieh:      Greene, 
Robert. 

Rosalynde,    Enphues    Golden 
Legacie  266. 

Wit's  Miserie.    Anm.  191. 
Wonndsof  Civil  War(Wounds) 

321.  373.  463.  464.  Anm.  446. 
Lope  de  Vega,  sieh:  Vega. 
Lucian:  287. 
Lucifer:  64.  65.  66.  68—70.  73.  80. 

81.  82.  164.    Anm.  80. 
Ludus  Ooventriae,  sieh:  Coventry 

P  lavs 
Lummel:   8.   29-42.  43.   121.  127. 

138.  165.  166.  171.  173.  190. 
Anm.  17.  155. 

Lupton,    Ail   for    Money    (Mon.): 
82-84.    97.    101.    103.    147-149. 
196.  20(1  209.  213.  214.   295.  402. 
Anm.  148. 

Lvdgate:  Assembly  of  Gods 
Anm.  120.  121. 
Resoun  and  Sensuallyte  120. 

Lyly:    207.  238.  260.  263.  337.  374. 
Clowns  874.  388.  389.  446. 

Anm.  380. 
Diener  438.  439.  446. 
Pagen  438.  439.  446. 
Riipel  374. 
Tolpel  388.  389.  438. 
Alexander  and  Campaspe 

(Alex.)  439. 
Endymion,    the    Man    in    the 
Moon(End.)  374. 380.421.438. 

Galathea  (Gai.)  388.    380.    4î*8. 
462.    Anm.  380.  437. 

Midas  (Midas)  378.  438. 
Anm.  407. 

Mother  Bombie  (Bomb.)  439. 
Sapho  and  Phao(Sapho)  388.4.%. 
Woman    in    the  Moon  (Moon) 

187.  313.  396.  402.  430. 
Lyndsny:  Auld  Man  and  Jlis  Wife 

'(Auld)  252.  253.  262.  299. Satyre  of  tho  thrie  Estai  lis 
(Sat.)  112.  123—126.197.199. 
210.  Anm.  138.  140.  141.  142. 
1H0. 

Macro  Moralities  71—75.   78.    103 
112.  115-118. 

Macropedius:  Rebelles  164. 
Mankind  (Mank.):  74.  75.  05.   102. 

116-11*.  133.  173.  106.  198.   10». 
206.  208.  216.  356.  Anm.  77.  70. 175. 

Manly:  30.  40.    Anm.  23.  205.  424. 
Man's  Wit:  104. 
Marlowe:  372. 

Doctor  Faustus  (Fau.)  331.  336. 
340.  373.  458.  462. 
Anm.  08.  341.  373.  380. 

Jew  of  Malta  (Jew)  102. 
Tamburlaine  the  Great(Tanfb.) 372. 

Marmion  :  Fine  Companion  (Comp.) 
3(K).  445.  446.  454.  456.  464. 
Anm.  454. 

Marriage     of    Wit    and    Science 
(Marr.):  12S.  141.  142.  140.  371. 

Marriage     of    Wit    and    Wisdom 
(Wisd.):  140-152.    157.   168.  101. 
108.  200.   204.  200.  211.  212.  210. 
371.  402.     Anm.  300.  381. 

Marston:  Narren  280.  200. 
Antonio    and    Mellida   (Mell.) 

460.  461. 
Antonio's  Revenge(Revng.)460. 
Dutch  Courtezan  (Dutch)  388. 

384.     Anm.  2«5. 
Histriomastix,    sieh:    Histrio- 

mastix. 

.Jack   Drum's  Entertainment: 
or,  The  Comedy  of  fasquil 
and  Katherino  (Dru m)    289. 

M.  &  Webster:  Malcontent  (Malc.) 
241.  246.  289.  301.  303.  304. 
Anm.  216. 

Parasitaster:    or,    The    Fawn 
(Fawn)    242.    245.    240.    250. 
254.  290.  301.  303.  304. 
Anm.  226.  299. 

Mary    Magdalene    (Digby    Plavs) 

(Magd.A):  47.48.  49-51.76—70. 
101.  110.  140.  208.  Anm.  00.  130. 

Massinger  : 
Clowns  307.  308.  434.  435.  450. 
Bashful    Lover    (Bashf.)    35». 

435.  465.     Anm.  436. 
Great  Duke  of  Florence  (Flor.) 

365.  307.  308.  465. 
Anm.  .'580.  425.  450. 

Old  Law,  sieh:  Middleton. 
Pictnre(Pict)  327. 344. 84«.  862. 

359. 365. 435.465.  A  nm.428.467. 
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Massinger:  Renegado  (Reneg.)  328. 
.331.  434.  435. 

May:  Heir  380.  Anm.  322. 370.  427. 
Medwall  :  Finding  of  Truth,  Carried 
away  by  Ignorance  and  Hypo- 
crisy   (Find.)  103.  122.  107.  262. 
Nature  (Nat.)  77.  110.  120.  106. 

107.  206.  210.  Anm.  132.  133. 
Mephistopheles:  373.    Anm.  08. 
Merry  Devil  of  Edmonton  : 
Anm.  101. 

Merrygreek:  188-100.  225. 
Anm.  104. 

Middleton: 
Clowns  383.  426-420.  442.  443. 

460. 

Blurt,  Master-Constable  (Blurt) 
87.  88.  322.  323.324.383.461. 
463.  464.    Anm.  444. 

M.    «Sr     W.    Rowley:    Changeling 
(Chang.)   324.  347.  350.  361.  428. 
456.  465. 

May  or  of  Quinborough  (May  or) 
330.  383.  462.    Anm.  876. 

More     Dissemblers     besides 

Women  (Diss.)  428. 420. 465. 
Anm.  200.  436. 

NoWit,N<>  Help  like  aWonian's 
(Help)  241.  246.248.251.256. 
200.  J504.    Anm.  227.  206. 

M.  &  Massinger    &    W.  Rowley: 
Old  Law   (Old)    1543.    340.    350. 
351.  356.  357.   360.  361.  «52.  427. 
428.    Anm.  366. 

M.  &  W.  Rowley:  8panish  Gipsy 
(Gipsy)   347.   367.  442.  443.  457. 
465.  466. 

Miles  gloriosus:   26.  138.  144.  107. 
H58.  178.  188.  100.  212.  257.    278. 
336.  303.  394.  417. 4(50.  Anm.  4(58. 

Milton:  Cornus  382. 
Mimus:  231. 
Mind,    Will    and    Understanding 

(Mind):  73.  02.  101.115.110.  120. 
Anm.  173. 

Minstrels:  221.    Anm.  183. 
Monday,  sieh:  Mundav. 
Morio:  181.  182.    Anm.  101. 
Moriskotanz:    232.   2.33.    234.    280. 

200.  300.  300.  3(57.  484.  464. 
Anm.  245—251.  205. 

Mountcbank's  Fool:  222.  223. 
Mncedonis  (Mue):    322.  324.  325. 

326.  828.  382.    340.  .'542.  348.  840. 
351.  400.  403. 

Muckle  John:  208. 
Munday  «fcChettle:  Death  of  Robert 

Earl  of  Huntington  (Death)  426. 
463.    Anm.  387.  443. 

Munday:  Downfall  of  Robert  Earl 
of  Huntington  (Downf.)326.  356. 
426.  463.    Anm.  443. 

John    a    Kent    and    John    a 
Cumber   (Cumb.)    321.    328. 
328.  382.  388.  462.  4(53. 
Anm.  334. 

M.  &  Drayton  &  Chettle  <fc  Wilson 
&    Hathwaye:    Sir    John    Old- 
eastle  (Oldc.)  462. 

Weakest   goeth    to   the  Wall, 
sieh:  Weakest  — 

Naharro,  Torre:  Anm.  387. 
Narren:  22.  23.  24.  06.  07. 110. 114. 

133.  137.  144.  156.  166.  1(58.    178. 
182.  183.  185.  186.  213.  214.   215. 
210.  218.  210.  220-304.  310.  312. 
313.  314.  315.  .338.  330.  3£8.    8(50. 
303.  3(56.  360.  370.  371.  300.   401. 
41(5.  410.  420.  4550.  437.  438    430. 
440.  451.  452.  453.  454.  Anm.  HH>. 
100.  170.  3(51.  302.  408. 

Nash  :  Strange  Ne  wes  of  the  Intor- 
cepting    Certaine    Letters    158. 
Anm.  10(5. 

Summer's  Last  Will  and  Test- 
ament (Summ  )  248.  250.  25(5. 

257.  263.  264.  303. 
Anm.  270.  317. 

Natural  Fools:    178.  213.  224.  228. 
300.    Anm.  170. 

Newcastle  Plav:  Anm   4S.  83. 
New  Custoin  (Cust.):  137. 
Nice  Wanton  (Nice):  1(53.  164.  102. 

106. 

Ninny:  25(5.  257.     Anm.  100. 
Nobody    and    Somebody    (Nob.): 

346.  420.  430. 
Norwich  Plays:  Anm.  53. 

Ochelhâusor  :  J500. 
Ovid:  Metamorphoson  378. 

Pagen:    47.  05.  155.  380.  402.  438. 
430.  460.  461. 

Pain  ter,  sieh:  Paynter. 

Palsgrave:  182. 
Pantalon*:  26.  360.  403.  414. 
Anm.  317. 
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Pantoffelheld:  34.  38.  157.  186.  187. 
212.  336.  366.  374.  417. 
Anm.  129.  170. 

Parasit:     176.    188—190.   273.   286. 
289.  292.  293.   301.  302.  303.  404. 
408.    Anm.  296. 

Patch:  290.  291.  303.    Anm.  197. 

Paternoster-Spiel  (Pat.):    112.  113. 
Pathelin:  424.  468. 
Paynter:    Palace  of  Pleasure  274. 
Anm.  400. 

Peele:    Battle    of   Alcazat*    (Aie.) Anm.  358. 

Old  Wives'    Taie    (Taie)   382. 465.    Anm.  372. 
Sir  Olyomon  and  Sir  Clamydes, 

sieh:  Sir  Clyomon  — 
Percy,  William:  Cuck-Queans  and 

Cuckolds  Errants  Anm.  2(9. 

Pikeryng:   Horestes  (Hor.)     169 — 
173.  176.  198.    201.  204.  214.  215. 
372.    Anm.  117.  156. 

Pilgrimage  to  Parnassus  (Para.): 
426.     Anm.  360. 

Plautus:  Amphitruo  164.  Iftô.  409. 
418.    Anm.  363.  383.  468. 

Aulularia  392.  456. 
Oaptivi  392. 
Menaechmi  409. 410.  Anm.  383. 
Miles  gloriosus  190. 
Mostellaria  421. 
Rudens  365. 440.  Anm.  383. 409. 

Play  of  Plays  (Play):  104.  152. 
Anm.  115. 

Play  of  the  Sacramont  (Sacr.): 
47-49.60.206.   Anm.  39.  40.  413. 

Plu  tare  h  *  373. 
Polizei:  150.  281.  309.  311.  312.  374. 

375.  379-381.  383.  384.  385.  386. 
388.  400.     Anm.  309.  416.  427.    . 

Pollard:  98. 
Porter:    Two    Angry    Women    of 
Abington  (Angry)  335.  351.  426. 
462.  463.  465.    Anm.  445. 

Preston:  Cambyses  (Camb.)  166— 
168.   179.  188.  198.  200.  201.  204. 
212.  214.  215.  216.  372.  402. 
Anm.  153.  154. 

Pride  of  Life  (Pride):  7.  71.  113— 
115.  125.  159.  185.  Anm.  126.  131. 

Prudentius:  Psychomachia  108. 
Prynne,  Histriomastix,  sieh: 

Histriomastix. 
Puck:  87.  88.  96.    Anm.  99.  122. 
Punch  and  Judy:  Anm.  97. 

Queen  Hester  (Hest.):  186.  186. 
Anm.  77. 

Randolph  :  Amy ntas  (Amynt.)  496. 
437.  454.  466.    Anm.  361.  405. 

Rare  Triumph9  of  Love  and  For- 
tune (Rare):  363.  405.  465. 

Redentiner  Osterspiel:  Anm.  76. 
Redford:  Moral  Play  of  Wit  and 

Science  (Sci.)  127.  128.  141.  142. 
149.  871. 

Respublica  (Resp.):  110.  130—133. 145.   197.  198.  199.  200.  205.  206. 
211.  212.    Anm.  169. 

Ribald,  sieh:  Rybald. 
Richardes:  Misogonus  (Misos:.)  181 

—185.  205.  206.  214.  215.  263.  267. 
268.  321.  372.  403. 

Robin  Conscience  (Robin):  123. 
Robin  Goodfellow:  95. 
Roskoff:  Anm.  44.  102. 
Rowley,  Samuel:  Whon  you  see 

me,    you    know    me;    or,    The 
Famous    Chronicle    History    of 
King  Henry  Vin.  (When):  240. 
243.  245.  246.  251.  252.  256.  257. 
261.  262.  290.  291.  303.  385. 
Anm.  189.  260.  370.  427. 

Rowley,  William:  Clowns  897.  433. 
434.  443.  450. 

Birth   of  Merlin   (Merl.)   335. 
344.356.397.   Anm.  336.  421. 

Changeling,  sieh:  Middleton. 
Fortune   by   Land    and   Sea, 

sieh:  Th.  Heywood. 
Maid  in  the  Mill,  sieh  :  Fletcher. 
Match  at  Midnight  (Midn.)  359. 

360.  443.  445.  446.  456. 
Anm.  422. 

Old  Law,  sieh:  Middleton. 
SpanishGipsy,sieh  :Middleton. 
TracianWonder,sieh:Thracian 
Wonder. 

R.  &  Dekker  &  Ford:   Witch  of 
Edmonton  (Edm.)  347.  367.  368. 
433.   434.   463.     Anm.   250.   421. 
428.  441. 
Woman  never  Vexed  (Vex.) 

401.  434.  462. 
Riipel:  311.  312.  313.  317.  318.  321. 

323.  324.  326.  327.  329.  337.  338. 
339.  341.  343.  344.  346.  371-385. 
386.  401.  402.  413.  448.  464.  455. 
468.   469.   462.     Anm.   315.   319. 
359.  362.  375.  427. 
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Rush,  sieh:  Friar  Rush. 
Rybald:  68. 

Sacrament,  sieh:  Play  of  the  Sacra- 
ment. 

Sancho  Pansa:   294.  301.  331.  436. 
Anm.  431. 

Sanct  Victor,  Hugo  von,  sieh: 

Hugo  — . 
Satan:    56.  57.  63.  64.  66.  68-70. 

76.  77.  80.  81.  82—84.  87.  181. 
Anm.  82.  83.  90.  122. 

Sawles  NVarde:  Anm.  120. 
Schneegans,  Heinrich:  14.  Anm.  7. 
Schneekind:  Anm.  433. 

Scogan:  221. 
Scurra:  182.  286.  301. 

Shadwell,  Thomas:  Woman  Cap- 
tain  298. 

Shakespeare:    104.    133.    196.    207. 
237.  259.  260.  295.  296.  300.  339. 
364.  376.  :*84.  445.  447.  Anm.  307. 
364.  399. 
Bauern  375.  390.  391. 
Bordellnarren  265.  279-283. 
Clowns  22.  23.  313.  318.  336. 

364   368.  375-382.  390.  391. 
•   397.  409-416.  441.  442.  445. 
447-449.  450.     Anm.  430. 

Dienor  42.  .!U2.  381.  388.  409- 
414.  415.  416.  441.  442. 

Narren  22.  23.  236.   252.  254. 
255.  256.  258.  259.  260.  261. 
264-  284.  288.  292.  295.  296. 
297.  299.  300.  360.  416.  419. 
437.  448.  450. 

Polizei  379-381. 
Riipel    34.    36.   374.    375-382. 

383.  385.  38(5.  400.  413.  459. 
Anm.  380. 

Tolpel  390.  391. 
Vice  100.    Anm.  107. 

All's  well  that  ends  well  (  All\s) 
240.  241.  242.244.245.  240.  2.">0. 
256.  265.  273-275.  300.  M4. 
Anm.  245.  253.  274.  277.  335. 
392. 

Antony  and  Cleopatra  (Ant.) 
391.  448.    Anm.  187. 

As  you  like  it  (As)  240.  241. 
245.  246.    247.  248.  249.  250. 
256.    261.  265.  266-271.  272. 
273.    275.    276.  278.  299.  300. 
804.  375.  390.  459.  462. 
Anm.  196.  274.  275.  419. 

Shakespeare: 
Comedy  of  Errors  (Err.)  327. 

338.  350.   354.  363.  409.  410. 
455.  465.    Anm.  197.  392.  430. 

Coriolanus  (Cor.)  193.  416. 
Anm.  307. 

Cymbeline  (Cymb.)  309. 
Hamlet   (Hml.)  320.    354.    355. 

368.  369.  414.  415.  441.  462. 
Anm.  191.  195.  204. 

Julius  Caesar  (Caes.)  414. 
King  Henry  IV.  Part  I.  (H  4  A) 

2.  25.  26.  310.  379.  442.  459. 
462.  Anm.  280. 

Part  II.  (H  4  B)  2.  25.  26.  309. 
310.  328.  329.  338.  377.  380. 
459.  461.  462.  463.  464. 
Anm.  254.  380.  449. 

King  Henry  V.   (H  5)  87.  93. 
310.  406.  459.  462.  Anm.  246. 

King  Henry  VI.  Part  I.  (H  6  A) 
375.  376. 
Part  II.  (H  6  B)  Anm.  307. 

King  Henry  VIII.  (H  8)  442. 
Anm.  217. 

King  John  (John  B)  462. 
Anm.  219. 

King  Lear  (Lr.)   13.   170.  192. 
238.  239.   242.  244.  246.  247. 
249.  250.  251.  254.  255.  256. 
265.  269.  276-279.  297.  358. 
441.  448.    Anm.  189. 

King  Richard  III.   (R3)    192. 
249.    Anm.  280. 

Love's    Labour 's    Lost   (LLL) 
260.  320.  330.  333.  334.  341. 
343.  348.  349.  351.  352.  355. 
379.  380.  390.  391.  461.  462. 
463.  464.    Anm.  371.  414. 

Macbeth  (Mcb.)  52.  276.  315. 
441.  448. 

Measure  for  Measuro  (Meas.) 
240.  242.  244.  246.  252.  255. 
256.  2&5.  274.   279—281.  282. 
284.  287.  304.  319.  320.  326. 
381.  463.  Anm.  211.  279.  280. 
321.  328. 

Merchant  of  Venice  (Merch.) 
47.  264.  326.   327.   328.   334. 
335.  346.  349.  351.  352.  853. 
379.  411.  412.  465.  Anm.  101. 
367.  371.  392.  393.  425.  4(K). 

Merry  Wives  ofWindsor(Wiv.) 
2.  25.  26.  327.  329.  381.  436. 
462.  464.     Anm.  380. 
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Shakespeare  : 

Midsummer    Night's    Dream 
(Mids.)  25.  95.  318.  318.  319. 
321.  323.  325.  320.  327.  328. 
329.  346.  305.  366.  377.  378. 
382.  384.  390.  424.  443.  450. 
403.  405.  Anm.  355.  359.  362. 
401.  414.  416.  455. 

Much  Ado  aboutNothing(Ado) 
30.  315.    318.   319.    320.  321. 
322.  323.  324.  320.  327.  329. 
330.  334.  374.  380.  381.  383. 
384.  385.  380.  390.  400.  419. 
451.  402.  403.    Anm.  320.  324. 
331.  332.  370.  371.  410. 

Othello    (Oth.)    192.   240.    241. 
244.  249.  205.  200.  275.  270. 
300.    Anm.  273.  392. 

Pericles  (Per.)  282.   283.   411. 
405.     Anm.  450. 

Romeo  and  Juliet  (Rom.)  310. 
344.  412.  413.  44H.  459.  402. 

Taming  of  the  Shrew  (Shr.  B) 
322.  320.  327.  331.  333.  344. 
350.  352.  355.  357.  300.  303. 
378.  379.  413.  414.  45(5.  4(53. 
465.  Anm.  430.  442.  458. 

Tempest  (Tp.)  239.  240.  255. 
256.  257.  261.  265.  2M3.  284. 
287.  295.  304.   318.  335.  344. 
345.  363.  306.  368.  381.  451. 
465.     Anm.  191.  362. 

Timon  of  Athens  (Tim.  B)  193. 
241.  242.  205.  281.  282. 
Anm.  282. 

Titus   Andronicus    (Tit.)    192. 
375.  448.     Anm.  320.  415. 

Troilus  and  Cressida  (Troil.) 
274.   303.  309.  342.  343.  415. 
Anm.  194. 

Twelfth-Night;  or,  What  you 
will  (Tw.)  235.  240.  245.  240. 
247.   248.  249.  250.  251.  252. 
254.  205.  271-273.  270.  279. 
292.  290.  299.  300.  303.  309. 
362.  4(50.  Anm.  193.  194.  237. 
274.  279.  296.  392. 

Two    Gentlemen    of   Verona 
(Gent.)  317.  320.  324. 327.  328. 
321*.   337.  340.   34  t.  342.  343. 
344.  345.   340.   34*.  350.  353. 
359.   31 W.  373.  4M.   411.  429. 
400.  404.  Anm.  3*3.  407.  419. 

Sh.    &   Fletcher   (?):    Two    Noble 
Kinsmen  (Kinsni.)  233.  Anm.  248. 

Shakespeare  : 
Win  ter  s  Taie  (Wint.)  191.  2«2. 

318.  330.  331.  332.  344.  370. 
377.  415.  410.  432.  445.  459. 
4(51.  Anm.  283.  302.  365.  360. 
371  434. 

Sharp:  57.  58."  (50.  72.  84.  Anm.  48. 
88.  103. 

Shirley,  Henry:  Martyred  Soidier 
(Mart.)  331.  352.  430. 

Shirley,  James:    Clowns   380.  39S 
—400.  435.  430.  450.    Anm.  379. 

Arcadia   (Arc.)   325.   320.  327. 
329.  386.  4(5(5.    Anm.  329.  374. 
427.  467. 

Opportunity  (Opp.)   338.   339. 
343.  356.  398.  399.  40(5. 
Anm.  380.  465. 

Royal  Master  (Royal)  317.  318. 
335.  351.  358.  359.  399.  465. 
Anm.  425. 

St.  Patrick  for  Ireland  (Patr.) 
435.  436.  450.  464.   Anm.  182. 
436. 

Sisters  (Sist.)  399.  400.  4(55. 
Sidney,  Philip:  Arcadia  380. 
Anm.  434. 

Simneli,  Ralph:  2(53.  303. 
Simpson:  289. 
Sir  Clyomon   and   Sir  Olamydes 

(Clyom.):  178-180.  198.212.213. 
372.  402.    Anm.  105.  100. 

Sir  Thomas  More  (More):  157.  158. 
197.  423.    Anm.  150.  426. 

Skelton:  Achademios  Anm.  112. 

Magnificence  (Magn.)  122.  123. 
219.    Anm.  77. 

Nigromansir  (Nigr.)  79.  93. 
Vertu  104. 

Sklave,  antiker:  1(54.  17(5.  177.  190. 
403.  418.  437.  440.  455.  456. 
Anm.  409. 

Smith,  Lucy  T.:  Anm.  32. 
Soliman  and  Perseda  (Sol.):   187. 

188.  313.  350.  402. 

Somebody,  Avarice  and  Minister 
(Someb.):  134.  198. 

Sot:  22. 
Spitzbube,  komischer  :  38. 191. 200. 

389.  392.  409.  417.  435.  445.  455. 
4(51.  462.    Anm.  285.  429. 

Still:    Gammer    Gnrton's    Needle 
(Gurt.)  190.  191.   321.   336.    339. 
372.    Anm.  54.  340.  aSO. 



—    477     — 

imelius:  Stridentes  81. 
er,  Will:  182.  221.  225.  229. 
>02.  2(53.  2(54.  290.  291.  303. 

:  162.  ISO.     Anm.  186. 

a  Shrow  (Shr.  A):  322. 
.».  413.  414.  403.  Anm.  440. 

.i:  221.  222.    Anm.  184.  1H5. 
>.  209.  250. 
Famous  Victories  of  Henry  V., 

sieh:  Famous  — . 
Seven  Deadly  Sins  263. 

Tavern  Fools:  222.     Anm.  186. 
ten  Brink:  115. 
Terenz:  Eunuchus  190. 
Teufe]:  24.  33.  53—97.  99.  100.  101. 

102.   103.   108.  109.  112.  115.  110. 
117.  118.  119.  121.  130.   147.   104. 
105.  173.  1S9.  190.  192.   193.   194. 
195.  210.  211.  213.  217.  218.  230. 
231.  232.  285.  294.  299.  397.  407. 
Anm.  12.  100.  109.  132.  174.244. 

Theokrit:  Anm.  400. 
Thersites  (Thers.):  1(58.  1HS. 
Thomas  Lord  Cromwell  (Cronrw.): 

332.  333.  429.  402. 
Thorney  Abbev;  or,  The  London 

Maid:  298. 
Thraeian    Wondor    (Thrac):    300. 

307.  433.     Anm.  249. 
Thummel:  2(54.  2(55.  20*.  274.  282. 

309.  310.  379.  390.  413.  459.  402. 
Anm.  275.  430. 

Timon  (Tim.  A):  281.  335.  384.  4(55. 
Tiroler  Spiele:  Anm.  75. 
TitiniJlus,  sieh:  Tutivillus. 
Todsunden:   72.  73.  7(5.  77.  82.  83. 

101.  102.  112.  113.  115.   110.  119. 
Anm.  90.  109. 

Tôlpel:  311.  812.  317.  325.  387-395. 
390-400.  455.  458.     Anm.  315. 

Tom  Tiler  and  His  Wife  (Tiler): 
175.  192.  197. 

Towneley  Plays  (T.  PL):  30.  31.  33. 
35.  05.    Anm.  22. 
Beelzebub  04. 
Cain  30.  31.  43.  44. 04.  Anm.  72. 
Folterer  Christi  31—33.  44. 
Froward  44.  46.    Anm.  88. 
Garcio  (Gains  Knecht)  80.  43. 

44.  46.  206.  209.  Anm.  33.  38. 
Hirten  der  Weihnacht  35—38. 

41.  45.  46.  67. 
Jak  Garcio  36.  45.  40. 
Mak  38.  41.  461. 

Towneley  Plays  (T.  PL): 
Rybald  68.  70. 
Satan  64. 
Tutivillus  66.  67.  70.  74. 
Anm.  73. 

Trial  of  Chivalry  (Chiv.):  301.430. 

Trial  of  Treasure  (Treas.):*  137— 140.  157.  197.    208.  212.  214.  371. 
Tumbler:  225.    Anm.  193. 
Tutivillus:    66-68.    70.  74.  75.  94. 

95.  102.    Anm.  73.  76.  77. 

Fdali  :  Ralph  Roister  Doister  (Roist) 
188—190.  225.    Anm.  77.  168. 

Vanbrugh    &     Oibber:    Provok'd Husband;    or,     A    Journey    to 
London  451. 

Vega,  Lope  de:  404.  405. Anm.  887. 
Vice:  20.  24.  61.  72.  74.  75.  80.  81. 

82.  83.  84.  84.  85.  86.  87.  88.  93. 
97—219.   220.   230.  232.  257.  258. 
259.  260.  261.  262.  263.  285.  286. 
293.  294.  295.  299.   802.  303.  313. 
314.  316.  337.  356.   360.  361.  363. 
3(59.  370.  402.  44)7.  420.  423.  437. 
439.   455.  461.     Anm.  12.  40.  9JL 
95.  90.  97.  9S.  209.  270.  420.  448. 

Volkelt:  Anm.  0. 

Wadeson:  Look  about  y  ou  (Look) 
191. 

Wagor,  Lewis:   Life  and  Repent- 
anceofMaryMagdalene(Magd.B) 
81.  140.  141.  197.    200.    205.   209. 
212.  214. 

Wager,W.  :  The  longer  thou  livest, 
the  more  Fool  thou  art  (Long.) 
82.  142—144.    187.    199.  201.  207. 
211.  212.  216.  293.  313. 

Wapull:    Tide   tarrieth   No   Man 
145—147.  170.  198.  200.  206.  208. 
212.  215. 

Ward  :  182. 292.  293. 385.  Anm.  370. 
Warton:  79. 
Weakest  goeth  to  the  Wall  (Weak.) 

313.  319.  322.  341.  405.  463. 
Anm.  343. 

Wealth  and  Health:  134. 
Webster:  433. 

Appius  and  Virginia  (App.  B) 
843.  350.  359.  433.  465. 

Malcontent,  sieh:  Marston. 
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"Webster: 
Sir  Thomas  Wyat,  sieh: 
Dekker. 

Thracian  Wonder,  sieh: 
Thracian  Wonder. 

Weakest  goeth  to   the   Wall, 
sieh:  Weakest  — . 

Wever:  Lusty  Juventus  ( Juv.)  80. 
81.  102.  130.  197.  206.  Anm.  160. 

Whetstone  :  Promos  and  Cassandra 
(Prom.)   279.    281.  381.  387.  388. 
463.  463. 

Wieck:  Anm.  74. 
Wilkins:  283. 

Miseries  of  Inforced  Marriage 
(Mis.)  340.  341.  352.  356.  429.  454. 
Anm.  193.  404. 

Wilson:    Cobbler's  Prophecy 
(Cobbl.)    191.  192.    2l'4.  219.  321. 336.  416.  417.  462.    Anm.  323. 

Fair  Em,  sieh:  Fair  Em. 
Sir  John  Oldcastle,  sieh: 
Munday. 

Three  Ladies  of  London  (Lad.) 
153—155.  187.  192.  199.  200. 
206.  207.  211.  212.  213.  216. 
217.  218.  313.  402.  Anm.  381. 

Three  Lords  and  Three  Ladies 

of  London  (Lords)  155-157. 
187.  192.  199.   200.   211.  212. 
214.  313.     Anm.  149.  168. 

Wily  Beguiled(Wily):  87.  95.  333. 
348.  361.  423.  424.  458.  464. 
Anm.  192.  244.  428. 

Wirth:  27. 
Wisdom,    sieh:    Mind,    Will  and 

Understanding. 
Wolff,  P.  A.:  443. 
Woodes:    Conflict   of  Conscience 

(Confl.):    84.    152.    197.    200.  207. 
209.  212.    Anm.  95. 

World  and  Child  (World):  121.  219. 
Anm.  135. 

Wright,  Thomas:   57.  58.  102.  226. 
Anm.  78. 

Wiilker:  186.  263.  309.  377. 
Anm.  103.  247. 

Wurth:  267.  376.  415.  416. 
Anm.  366. 

York  Plays  (Y.  PI.):  31.  228. 
Anm.  72.  73.  218. 
Beelzebub  64. 
Brewbarret  43.  46. 
Gain  30.  43. 
Folterer  Christi  31. 
Hirten  der  Weihnacht  35.  39. 

40. 
Lucifer  04. 
Pfôrtner  des  Pilatus  51.  52. 
Satan  (VI.     Anm.  S3. 
Teufel  7S.     Anm.  83. 

Vouth  (Vouth):  133.  134.  197.  207. 
212.    214.     Anm.    143.    144.    145. 

169. 

Zany:  225.    Anm.  193. 
Zirkusclown:    23.  24.  96.  237.  452. 

«•♦-♦-♦#« 



Druckfehler  und  Berichtigungen. 

S.  32  Zeile  18  von  oben  lies:  entfalten,  statt:  enthalten. 

S.  70  Anm.  82,  Zeile  1  von  oben  lies:  Misterium,  statt:  Misteri&i. 

S.  301  ZeiJo  2  von  unten  ist  vor  „If  einzuschieben  :  Pompey. 

S.  308      „    12     „     oben     „    nach  Edm.        „  (p.  308). 

Die  S.  00  Anm.  50  ausgesprochene  Vermntung,  der  Teufel 

habe  seine  Bocksgestalt  vielleicht  dem  Donar  zu  verdanken,  habe 

ich  als  zweifelhaft  anfgegeben. 
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